


 



 



 



 



 



EPHEMERIS

FR

SEMITISCHE EPIGRAPHIK

MARK LIDZBARSKI

Dritter Band Erstes Heft

Seite

Knig Zkr von Hamath . i

Aramische Inschriften auf Tontafeln aus

Babylonien 12

Aramische und phnizische Ostraka . 19

INHALT

Seite

Eine palmyrenische Grabschrift aus Con-

stanza in Rumnien 29

Steininschriften und Tesserae aus Pal-

myra 32

Mit 5 Tafeln und 6 Abbildungen im Text

VERLAG VON ALFRED TPELMANN

(VORMALS J. RICKER) GIESSEN 1909

KR AMERIKA: G. E. STECHERT & CO., 129133 WEST 20 TH ST., NEW YORK

IplitiiH-ris wird vom 3. Band ab in Heften von durchschnittlich 2 Bogen erscheinen.

I'.and wird 2025 R>gen (je nach der /thzahl der Tafeln und Abbildungen) enthalten

.1 16 Mark kosten. Einzelne Hefte werden vom 3. Rind an nicht abgegeben.

Ausgfgr
-

.:'; _<]. Juni ;oog



 



EPHEMERIS

FR

SEMITISCHE EPIGRAPHIK

VON

MARK LIDZBARSKI

DRITTER BAND

1909-1915

MIT 15 TAFELN UND 107 ABBILDUNGEN IM TEXT

VERLAG VON ALFRED TPELMANN

(VORMALS J. RICKER) * GIESSEN * 1915

FR AMERIKA: G. E. STECHERT & CO., I5I-I55 WEST 25
TH
s^ NEW YORK



Druck von W. Drugulin in Leipzig.



Inhalt.
Seite

Knig Zkr von Hamath l

Aramische Inschriften auf Tontafeln aus Babylonien 12

Aramische und phnizische Ostraka 19

Eine palmyrenische Grabschrift aus Constanza in Rumnien 29

Steininschriften und Tesserae aus Palmyra 32

Hebrische Inschriften 36

Phnizische Inschriften 52

Punische und neupunische Inschriften 55

Aramische Inschriften 63

Drei Siegel mit semitischen Legenden 67

Zu den aramischen Papyri 69

Nabatische Inschriften 84

Reisefrchte aus dem Orient:

I. Die phnizischen und aramischen Inschriften in den Tempeln von Abydos
in gypten 93

II. Aus dem Museum in Kairo 117

III. Palmyrenische Inschriften 132

IV. Zwischen Homs und Hamah 157

V. Verschiedenes aus Syrien 184

VI. Die Stele von Ordek-burnu 192

VII. Inschriften aus el-'Ola 207

Eine phnizische Inschrift aus Zendschirli 218

Zu den aramischen Papyri. II 238

Der Name des Gottes Esmun 260

Sabische Inschriften 265

Aus Nordarabien 267

Miscellen.

Ein althebrisches Siegel 279

Zur Kalenderinschrift von Gezer 279

Zur Inschrift von Siagu 280

Punica
2Sl

Nabatena
2Q0

Miscellen.

Ein aramisches Siegel 298

Ein aramisches Ostrakon 298

Eine palmyrenische Inschrift in Krnten 301

Aus Hierapolis 32

Nachtrag 3<>2



IV Ephemeris fr semitische Epigraphik.

Seite

Wortregister. A. Nordsemitisch, i. Kanaanisch 3<>3

2. Aramisch 38

B. Sdsemitisch 318

C. Griechisch 320

Sachregister . 321

Tafeln.

Tafel I (zu S. 20). Aramisches Ostrakon aus gypten (persische Zeit).

., II, III (zu S. 23, 25). Aramische Ostraka aus gypten (griechische Zeit).
IV (zu S. 29). Palmyrenische Grabschrift aus Constanza in Rumnien.

V (zu S. 34). Palmyrenische Tesserae.

VI (zu S. 36). Althebrische Kalenderinschrift aus Gezer.

VII XI (zu S. 93). Die phnizischen und aramischen Inschriften in den Tempeln
von Abydos in gypten.

XII (zu S. 152). Palmyrenische Tesserae. II.

XIIIXV (zu S. 192). Die Stele von rdek-burnu.



Besprochene Arbeiten. V

Besprochene Arbeiten.

Barton, G. A.

Collection of H. Clark

Berger, Ph.

Intaille legende hebraique . . .

Inscriptions pun. de Carthage . .

Inscriptions de Bordj-Djedid . .

Le culte de Mithra . . . .261,

Brckei.mann, C.

Inschr. des Knigs Kalumu . . .

Bruston, Ch.

L'inscription de Gu6zer ....

Ci.ay, A. T.

Aramaic Indorsements

Ellil, the God of Nippur ....

The Name of NIN-IB

Ci.ermont-Ganneau, Ch.

Recueil d'arch6ologie Orientale.

Tome VII. % 6: p. 66. S 10:

p. 60. SS 31 38: p- 89. -

S 37* P- 47-

Tome VIII. 2: p. 62. S 8:

P- 49- SS 14, 19= P- 44. 55-

L'Aphrodite phen. de Paphos . . .

Sceau smitique

L'inscription nab. de Hegra . . .

Daiches, S.

The Gezer Calendar

Dalman, G.

Calendar-Inscription

Ein neugefundenes Jahvebild . .

Neugefundene Gewichte ....

Neue Petra-Forschungen ....

Duiiar, Ai..

Tombeaux pun. de Sousse . . .

Dussauo, R.

Le royaume de Ilamat

Poids bilingue

Erman, An. und Kautzsch, E.

Ein Siegelstein vom Teil cl-Mutc-

sellim

Germer-Durand, J.

Entre Amman et Bostra ....

Seite

47

46

57

57

286

37

12

12

12

54

67

84

37

37

46

47

276

61

1

iS

45

S9

Seite

Gray, G. B.

Calendar-Inscription 36

The Gezer Inscription 37

Gregoire, H.

Inscription grco-aramenne ... 66

Guidi, Ign.

Pun. Inschriften aus Sardinien . 281 ff.

Halevy, J.

Inscription de Zakir 1

Nouvelles remarques 1

Inscription de Gezer 37

Inscription bornaire 64

Inscription de Hegra 84

Inscrr. du roi Kalumu 220

Hehn, J.
Inschr. des Knigs Kalumu . . . 220

Hoffmann, G.

Inschr. des Knigs Kalumu . . . 220

Jaussen, A. et Savignac, R.

Nouv. Inscrr. de Hegra

Epigraphie nabate>mie . .

Mission archeologique . .

Un sanetuaire lihyanite . .

Un Afkal du dieu Wadd .

Nouv. inscr. min^enne d'Kl-1

Inscr. min. de Hereibeh .

Rab'el II et Malikou HI .

Inscr. nabatienne d'El-cEla

Ela

84

87

268

271

271

272

274

295

296

Lagrange, M.-J.
Nouv. inscription de Sendjirly

Liozuarski, M.

Inschrift des Zkr

Calendar-Inscription

Jar-seals from Gezer

Aram. Inscriptions near Silwn

Inschr. des Knigs Kalumu . .

Weihinschrift des Syllaios . .

Littmann, E.

'Ark il-Emir

Inschr. des Knigs Kalumu . .

Nabataean Inscriptions . . . .

Nah. Inschriften von Petra . .

1

56, 37

44

52

220

297

49

220

290

294



VI Ephemeris fr semitische Epigraphik.

Macai.ister, R. A. S.

Calendar-Inscription . . .

Aram. Inscriptions near Silwn

Marti, K.

Landwirtsch. Kalender . . .

Montgomery, J. A.

Aram. Ostrakon from Nippur

Aram. Boundary Inscription .

Mller, D. H.

Inschr. des Knigs Kalumu .

Nldeke, Th.

Aramische Inschriften . . .

Der Gott MVa 1 ....

Peiser, F. E.

Neue Inschr. aus Sendschirli

Pilcher, E. J.

Calendar-Inscription ....

Pognon, H.

Inscriptions sinitiques . . .

Praetorius, Fr.

Zu Mesa und Siloah ....

Zu phnizischen Inschriften .

Zur kan. Inschrift von Zengirli

Reinach, Th.

Villes meconnues

Ronzevai.le, S.

Gezer Hebrew Inscription

Tablette h^braique de Gezer

Seite

37

52

37

63

64

37

48

55

220

65

37

280

Seite

Monument phen. de Tyr .... 52

Le trone d'Astart" 52

^j^* ClA?^* 54

Sachai", E.

Aram. Papyrusurkunden .... 81

Aram. Papyrus und Ostraka ... 238

Sayce, A. H. and Cowley, A. E.

Aramaic Papyri 70

Sendschirli,

Ausgrabungen in 218

Spoer, H. H.

Hebr. and Phoen. Inscriptions . 50, 68

Torrey, Ch. C.

Notes on a Few Inscriptions . 53, 88

Epigraphie Notes .... 53,. 69, 88

Palmyrene Monuments 145

Vassel, E.

Fragment de d^dicace punique . 55

Quelques steles puniques .... 56

Cinq steles puniques 56

Six steles puniques 56

Inscription punique 56

Inscr. puniques de Tanesmat . . 280

La pretresse Hanni-ba'al .... 285

Etudes puniques 287

Vincent, H.

Calendrier agricole 37

Pseudo-figure de ]ahv6 46

Nouv. cachet israelite 279



Knig Zkr von Hamath.

In einem stattlichen Bande teilt H. POGNON 118 Inschriften mit,

die er whrend seiner langen Konsularttigkeit in Aleppo in ver

schiedenen Gebieten Nordsyriens und Mesopotamiens gesammelt hat \

Eine Inschrift ist altaramisch, zwei assyrisch, zwei anscheinend pehlevi, 5

drei hebrisch, der Rest syrisch. Der wichtigste Text ist der ara

mische (n. 86, p. 156178, pl. IX, X, XXXV, XXXVI)'. Die Zeit

seiner Entstehung lt sich ziemlich eng umgrenzen, und es zeigt sich,

da er ebensoalt, wenn nicht noch lter als das Hadaddenkmal ist.

Die Inschrift steht auf vier Bruchstcken, die zum unteren Teile einer 10

Stele mit dem Reliefbilde eines Mannes gehren. Von der Figur,
die nach links gewandt war, ist nur der unterste Teil, etwa bis zur

Mitte des Unterschenkels, erhalten Man sieht noch das untere Ende

eines langen Rockes, der an der rechten Seite sich ffnete und einen

breiten Randbesatz hattet Er lie die Fe frei, die jetzt fast ganz 15

zerstrt sind. Sie standen auf einem Schemel, dessen Vorderstck

eine Einlage in der Form XII IXIIIXIIIX hatte. Der aufgefundene Teil

ist etwa 106 cm. hoch, das Stck der Figur von der Sohle bis zur

Mitte des Unterschenkels mit 20 21 cm., danach mte die Stele,

wenn die Figur stehend dargestellt war, was an sich am wahrschein- 20

lichsten ist, eine Hhe von mindestens 210 cm. gehabt haben (Pogn.).

Inscriptions sbnitiques de la Syrie. de la Misopotamie et de la regiert de Mossoul,

Paris 19071908. 2 + 228 SS. und 42 Tafeln, 40.

Vgl. auchj. Halevy', Inscription de Zakir. roi
de Hamat. dicouverte par M.H.Pognon.

Rev. sem. XVI (1908), p. 243 246. Lidzbarski im Literarischen Centralblatt vom

2. Mai 1908, Sp. 582585. Aramische Inschriften von Th. Nldf.ke. ZA XXI (1908),

p_ 375-^388. Ren DUSSAUD, Le royaume de Hamat et de Lou'auch au VIII* siede aiant

7.-C. Rev. arch. 1908 I, p. 222 235. J. Halevy, Nouvelles remarques sur Pin-

scriptum de Zakir. Rev. s*m. XVI (1908), p. 357376-

3 Wie der Rock des Panammu. Ist auerdem noch le bas d'une echarpe"

zu sehen?

Lidzbarski. Ephemeris III. '
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Doch ist es freilich auch denkbar, da der Knstler sie sitzend dar

gestellt hat.

POGNON will nicht verraten, wo er die Stcke gefunden hat. Je

ne peux pas songer faire des fouilles en ce moment, mais je compte

5 bien en faire un jour; j'ai, d'autre part, la conviction que, si je com-

mettait l'immense maladresse de dire o j'ai decouvert la stele de

Zakir, il se trouverait certainement quelqu'un qui irait immediatement

faire des fouilles, decouvrirait sans aucune difficulte les fragments qui

manquent, et s'empresserait de publier complete l'inscription qu' mon

10 grand regret je ne peux publier qu'en partie. Je n'ai qu'un moyen de

rendre une spoliation impossible, mais ce moyen me parait excellent:

c'est de ne pas dire o j'ai trouve" la stele de Zakir." Doch lt sich

wenigstens der antike Name des Fundortes aus dem Inhalte der In

schrift erschlieen.

15 Die Inschrift beginnt auf der Vorderseite der Stele unter dem

Schemel und wird auf der linken Seite fortgesetzt. Auf dem rechten

Rande des Steines ist noch die letzte Zeile einer Inschrift erhalten.

Es lt sich nicht erkennen, ob diese mit dem Hauptteile zusammen

gehrte.
20 Die Sprache ist ebenso wie die der lteren Inschriften von Zen-

dschirli weder reines Aramisch, noch reines Kanaanisch. Der post

positive Artikel, das Vorkommen von "D, *% JliK verleihen dem Texte

ein aramisches Geprge, sonst steht er in Wortschatz und Syntax
dem Kanaanischen mindestens ebenso nahe. Es ist fraglich, ob

25 jemals irgendwo in der Sprache dieser oder der Hadadinschrift ge

sprochen wurde. Diese Texte sind nur wenige Jahrhunderte nach

der Sehaftwerdung der Aramer entstanden. Aus der Steppe haben

sie die Schrift nicht mitgebracht. In den Stdten des westlichen

Kulturrandes, soweit sie von Semiten bewohnt waren, werden sie die

30 kanaanische Sprache und Schrift in Anwendung gefunden haben, die

die babylonische abgelst hatte. Als sich bei den Aramern das Be

drfnis einstellte, schriftliche Aufzeichnungen zu machen, muten sie

sich an Leute wenden, die bis dahin nur kanaanisch geschrieben

hatten. Die ersten Aufzeichnungen waren wohl auch in der Sprache

35 der Schreiber abgefat x, aber bei den Eroberern stellte sich bald der

1 Die Inschrift von Hassan-bey-li {Nordsem. Epigr., p. 118)
kann dahin gehren,

kann aber auch von Phniziern herrhren, die vom Amanus Holz fr ihre Schiffe

holten.
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Wunsch ein, ihre eigene Mundart anzuwenden. Natrlich lie sich

nicht im Handumdrehen eine neue Schriftsprache schaffen; es kam

auch auf die persnliche Gewandtheit des Schreibers an. Die ltesten

Denkmler aus Nordsyrien zeigen uns solche Versuche. Wir lernen

aus ihnen fr das Aramische denselben Proze kennen, den uns 5

tausend Jahre spter Denkmler aus Nordarabien fr das Arabische

gewhren. In der neugefundenen Inschrift sind es besonders religise

Wendungen, die einen kanaanischen, ja geradezu hebrischen Cha

rakter tragen. Nur in ihnen findet sich das so sehr charakteristische

Waw conversivum. Vielleicht war der Verfasser ein Priester an einer 10

kanaanischen Kultsttte, dem bei jenen StellenWendungen aus Hymnen

oder religis gefrbten Erzhlungen vorschwebten.

a (auf der Front).
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b (auf der linken Seite).
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Knig Zkr von Hamath.

c (auf der rechten Seite).

DtSTi ' "DT U0m

a. Z i . Der Anfang lautet hnlich wie in der Panammuinschrift.

ber die Verwendung kurzer vertikaler Striche als Worttrenner s. 5

Nords. Epigr., p. 203 ob. Es ist mig zu untersuchen, welche Form

in IDT enthalten sein knnte. Da der Knig keine Ahnen nennt, war

er wahrscheinlich ein Usurpator. Py"? kombiniert DSSAUD mit der

bei Asurnsirabal III., Annalen III, Z. 82f. (KB I, p. 109) genannten Land

schaft Luhuti, die nrdlich von Phnizien gelegen haben mu. Da in 10

Wyb das y einem und & einem Cj entsprechen knnte, lt sich in

lautlicher Hinsicht gegen die Identifikation nichts einwenden; die sach

liche Richtigkeit zu prfen, fehlen uns die Mittel. Die Stele war

dem yb oder t6k gewidmet, und ihn stellte auch die Figur dar.

Nach b, Z. 19 f. war sie vor ll1?" aufgerichtet, eine Ausdrucksweise, 15
wie man sie nur bei Gttern findet; in Z. 23 f. scheint *y6n auch mitten

unter Gttern genannt zu sein. Ein Gott war 'K demnach; sonst wissen

wir nichts von ihm. Anklnge sind einerseits an den ersten Chalder-

knig AXwpoc, des Berossos (Lidzb., Nld.), andererseits an den Namen

des Dorfes "AXoupoc, in Juda (Josephus, Bellum IV, 522) vorhanden. 20

In letzterem knnte an sich gut ein Gottesname enthalten sein, wie

im phnizischen Arsf-Apollonia. Aber es sind wohl nur uere An

klnge, ziemlich sicher bei "AXtupo?. Der Stein stammt aus einer

Gegend, die frher von Chetitern bewohnt war; daher knnte hinter

dem Namen irgend eine chetitische bezw. kleinasiatische Gottheit 25

stecken. Ein semitischeres Aussehen hat T)'?. Mag man dieses als

IV"1? auffassen oder in "?K den Artikel sehen, beides wrde nach

Arabien hinweisen. Vllig ausgeschlossen ist es freilich nicht, da ein

arabischer Gott nach Westsyrien verschlagen wurde, aber wahrschein

lich ist es nicht. 3

Am Ende der ersten Zeile fehlen 45 Buchstaben; Reste des

ersten Zeichens in Z. 2 ergnzt P. zu einem t und liest danach NOT

H2tn, das er zum folgenden Satze zieht. Eher drfte rUT | KltTtC da

gestanden haben (Lidzb., Duss.) und zum ersten Satze gehren. Sollte

das Zain nicht sicher sein, so knnte man auch HiNI ergnzen und 35

dann zum folgenden Satze ziehen. ni H3y t?K bersetzt P. je

parle tout le monde", was in mehr als einer Hinsicht unwahrschein-
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lieh ist. Der zweite Buchstabe in rry ist nach der Heliogravre und

P.s Zeichnung nicht sicher ein i und knnte auch ein 3 sein. Das

Wort enthlt vielleicht einen Ortsnamen, bezeichnet die Herkunft des

Zkr und ist auch in
" "

-ytyn b, Z. 26 enthalten. War Zkr ein Ph-

snizier und stammte aus Hy Akko, oder war seine Heimat Hiy am

Euphrat? Zu den Worten bemerkte ich auch: Sollte Hiy arm"

heien und einen Hinweis auf die niedrige Herkunft des Zkr enthalten,

so stnde mn dahinter." Von Hai., Nld. und Duss. wird my in

der Tat so aufgefat, aber von Nld. und Duss. etwas anders nuanciert;

10 es wird ihm der Sinn demtig" zugeschrieben. Diese Bedeutung ver

trgt sich allerdings mit einer prsentischen Zeitbestimmung.

Am Anfange des folgenden Satzes stand etwas wie erhhte"

oder
,,
erwhlte mich". Der Himmelsbaal erscheint im ganzen Texte

als Schutzpatron Zkr's. Vielleicht war es der Landesgott, vielleicht

15 auch der Gott seiner Heimat, whrend ALVR der engere Ortsgott
war. Durch den neuen Text kann man den Kult des Himmelsgottes
bei den Semiten noch um ein Jahrhundert weiter rckwrts verfolgen
als bisher. Ich habe Bd. II, S. 122 die Vermutung ausgesprochen, da

der Himmelsgott von den Chetitern zu ihnen gelangt sei. Es ist nun

20 interessant, da wir ihn in dieser alten Zeit in einer frher von Cheti

tern bewohnten Gegend finden. Zwischen Z. 3 und 4 hat "pttl ty

gestanden; der Stadtname "pin ist ganz in Z. 10 erhalten. Der Name

ist identisch mit dem Zach. 9, 1 f. als Grenzgebiet von Hamath ge

nannten "JYin und dem in den Feldzugsberichten der Assyrer als Stadt

25 und Land erwhnten Flatarika. Hier wurde sicherlich auch die Statue

errichtet, so da der Hgel, auf dem die Fragmente gefunden wurden,

die Reste der Stadt birgt. Das ausgehende K hat der Name mit

vielen Landes- und Stadtnamen Kleinasiens und Nordsyriens gemein,
und vielleicht ist die Stadt chetitischen Ursprunges. Fr die Beurteilung

30 des Alters von Zach. 9 14 ist die Nennung des Ortes in diesem Texte

ohne Belang, da man von seiner Existenz in alter Zeit schon frher

aus den Keilschrifttexten wute.

Mit dem ersten Worte in Z. 4 schliet die Einleitung ab. Dahinter

beginnt der Bericht ber die Ereignisse, die hauptschlich in der In-

35 schrift mitgeteilt werden sollten und die auch die Errichtung der Statue

veranlat haben: die Koalition Barhadad's b. rjzel von Damaskus

mit nordsyrischen Frsten gegen Zkr, ihre Belagerung der Stadt

Chazrik und ihre unerwartete berwindung. Den hier genannten Bar-
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hadad kennen wir unter dem hebraisierten Namen l-\rr\z aus II Kn.
1 3, 3 24 f. als Zeitgenossen von Jachaz und Js von Israel. Er wird
hier als Knig von Aram bezeichnet, wie auch im AT das Reich von

Damaskus oft schlechthin Dl genannt wird. Durch die Erwhnung
dieses Knigs wird das Alter des Denkmals annhernd bestimmt; der 5

Spielraum ist immerhin noch weit, da Barhadad ungefhr 30 Jahre
regierte. Wir werden aber nachher sehen, da die hier geschilderten
Ereignisse sich wahrscheinlich am Ende seiner Regierung abgespielt
haben. Mit Rcksicht auf Bir-idri der Keilinschriften und uic. 'Aep
der LXX mchte brigens Zimmern den Namen T7iT"D lesen, worin 10

"12 ein Gott wre1. Da der Schaft beim T in diesem Texte krzer

ist als beim 1 wird sich vielleicht nach dem Original entscheiden lassen,
was dasteht; nach der Heliogravre ist es nicht mglich.

Barhadad soll etliche zehn Knige mit sich gegen Zkr vereinigt
haben. Von der Einerzahl ist nur der erste Buchstabe erhalten, ein 15

W, und da nicht weniger als fnf Einerzahlen in der Sprache dieser

Inschrift mit tf beginnen, ist eine nhere Bestimmung unmglich. Als

erster Verbndete wird Ktt**D genannt, ohne nhere Angabe ber sein

Land. Der Schreiber setzte offenbar voraus, da dieses den Lesern

bekannt sei. Es war wohl der Frst eines nah benachbarten Gebietes, 20

vielleicht aber auch der Herrscher, dessen Gebiet Zkr sich angeeignet
hatte. Pognon mchte auch in CIS II, 105 Pm statt trm lesen.

Aber letztere Lesung entspricht besser dem Bilde. Danach scheint

tyj ein Gottesname, und Btt"*D, tMli ebensolche Bildungen zu sein wie

nny"D und "many. Die folgenden Knige werden nicht mit ihrem 25

Namen, sondern nur nach ihren Lndern benannt. Diese sind durch

weg bekannt: Kue. 'Umk, das heutige Jj**Jl, das Gebiet bei

Antiochien. Da 'Umk, nicht 'Arnk gesprochen wurde, ergibt sich

aus dem keilinschriftlichen Unqi und wird auch durch naso.^. gefordert;

vgl. auch Nldeke, p. 377. Die folgenden beiden Namen sind 3

aus den Zendschirli-Inschriften und den Keilschrifttexten bekannt.

6 ist wohl Milid, Melitene (Lidzb., Duss.). Hinter der Nennung des

Knigs von Miliz und seines Heerlagers ist eine Lcke von nicht ganz

einer Zeile. Wenn alle 10 + x Verbndete des Barhadad aufgezhlt

sein sollten, mten in der Lcke mindestens noch fnf genannt ge-35

wesen sein, wofr der Raum zu eng ist. Nun ergnzt P. wohl mit

Briefliche Mitteilung. ZIMMERN soll darber ausfhrlich auf dem Orientalisten-

Kongre in Kopenhagen gesprochen haben.
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Recht die ersten halb erhaltenen Zeichen 10H pte nyZJt?; danach waren

hinter dem Knige von Miliz keine weiteren Herrscher genannt. Von

den Alliierten Barhadad's waren somit nur sechs gegen Chazrik ge

zogen. Der Worttrenner vor dem suff. pl. in DJintinl ist kein

5 Versehen des Steinmetzen, sondern es ist dieselbe Orthographie wie

in DH.nnDKl Mesa, Z. 18, vgl. Altsem. Texte I, p. 8. In ISO = Tttn

sieht POGNON m. E. mit Recht eine Entlehnung aus dem Kanaanir

sehen (gegen Nldeke) ; aber auch pn = p"in drfte entlehnt sein. Die

Aramer standen damals in kultureller Hinsicht in demselben Verhlt-

tonisse zu den Kanaanern, wie iooo Jahre spter die Araber zu den

Aramern und haben die militrischen Knste und mit ihnen die Be

nennungen von ihnen bernommen. Zum Folgenden s. p. 2 f. ftn

ist doch wohl Participium wie D^h (nicht "jMPl Nld.); von ]7iy ist die

engere Bedeutung dunkel. Sind die ]Tiy, die sich jedenfalls auch mit

15 derWahrsagerei befaten, eigentlich Bereiter" (vgl. xx*) oder ^Zhler"?

HalEvy hebt mit Recht hervor, da Chron. II, 15, 1 (8) der Prophet
Azariah als TTiy")3 und 28, 9 ein anderer Prophet Tlty genannt wird.

Es ist mglich, da dieses 1""$ eigentlich ein Appellativum ist. Der

Schaft beim 1 ist kurz, daher darf man nicht etwa an \Vft [Gottes]-
20 wecker"1 denken. Die Form der Antwort des Gottes ist typisch;
hebrisch s. Gen. 26, 24 ; Num. 2 1, 34 f. ; assyrisch s. JASTROW, Relig.

Babyloniens und Assyriens II, p. 1 5 5 ff. b'ST) = ybn mit Metathese

zwischen b und einem Zischlaute, wie sonst oft Da das Wort nur

einmal vorkommt, mu man freilich auch an die Mglichkeit einer

25 Verschreibung denken. Zur Wendung "ISO no vgl. NLDEKE,

p. 381 unt. Es ist sehr zu bedauern, da der Teil, der die Erret

tung Zkr's erzhlte, ganz oder bis auf ein kleines Bruchstck ver

schwunden ist. Im offenen Kampfe oder allein hat Zkr die ihm jeden
falls stark berlegenen Gegner kaum berwunden. Trat irgendwelches

30 Naturereignis ein, ein Erdbeben oder eine verheerende Krankheit?

Vielleicht kam Hilfe von den Assyrern und haben sich die Ereignisse
um 772 abgespielt. Fr 773, das letzte volle Jahr Salmanassar's III,

verzeichnet der Eponymenkanon B (KB I, p. 2 10 f.) einen Feldzug

gegen Damaskus. Wie es den Assyrern dabei ergangen ist, wissen wir

35 nicht. Nach einem Mierfolge der Assyrer oder etwa auf die Kunde

von dem im folgenden Jahre erfolgten Tode des Groknigs konnte

1 Vgl. Lew, Neuhebr. Wrtrb. III, p. 629 b, besonders
zu Maas, scheni 5, 15.
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unter Barhadad's Fhrung eine Koalition der nordsyrischen Frsten

gegen Assyrien zustande kommen. Es ist nicht wahrscheinlich, da
alle die Lnder sich nur des Hamatheners wegen zusammengetan

haben, aber vielleicht war Zkr ein Anhnger der Assyrer, vielleicht

hatte er auch erst von ihnen Chazrik erhalten, und so mute den Ver- 5

bndeten daran liegen, den Parteignger der Assyrer im Westen un

schdlich zu machen. Der im folgenden Jahre unternommene Zug
wir wissen nicht, ob vor oder nach dem Tode Salmanassar' s galt
dann wohl dem Entstze der Stadt, der, wenn die hier geuerte
Kombination richtig ist, von Erfolg war. Vielleicht hat bei diesen 10

Kmpfen Barhadad von Damaskus sein Ende gefunden. Leider sind

wir ber die Ereignisse dieser Zeit sehr schlecht unterrichtet, wissen

auch nicht, warum die Assyrer noch 765 und 755 Zge nach Chazrik

unternommen haben.

Mit nun in b, Z. 3 scheint der Bericht ber die berwindung 15

der Feinde abgeschlossen zu haben. In Z. 3 13 spricht Zkr von den

Werken, die er in der Stadt nach dem erfolgreichen Kriege ausge

fhrt hat, wie Mesa. Hinter na stand wohl n^3 im Sinne von

wiederaufbauen". n*1 braucht nicht aus dem Kanaanischen ent

lehnt zu sein, vgl. BROCKELMANN, Grundri I, p. 314. In (npno ver- 20

mutet Nld. heiliger Platz, Festplatz" (p. 382). Aber man erwartet

eher Umgebung, Nachbarrter" oder etwas hnliches. Pognon leitet

es vielleicht mit Recht von Jin ab und gibt ihm den Sinn territoire,

district", vgl. das deutsche Kreis". Es kann nm ' nnano oder hn

liches dagestanden haben; HALEVY ergnzt khn pl ' 'O'JS nano. 25

"?0 in Z. 6 ergnzt P. zu *]b. Dies erwartet man hier nicht, da das

Suffix von nnOBH sich anscheinend auf "]1Tn bezieht. Die Heliogravre

scheint mir hinter "?0 ein zu zeigen; danach vermute ich []^Q
oder [njNte. In Z. 8 fat P. b *MD als ces ennemis" auf, wo

gegen Nld. mit Recht Bedenken erhebt. Ich lese "ODn, d. h. Virn**; 30

vom n ist die linke Hlfte auf der Heliogravre sichtbar. *2 in

Z. 1 1 kombiniere ich mit dem assyrischen aps und vermute darin die

Bedeutung Cisterne". Wenn in Jerusalem ein kupfernes Becken als

Meer" bezeichnet wurde, konnte man anderwrts eine grere Cisterne

nach dem Weltreservoir benennen.1 Zum Inhalt vgl. Mesa Z. 23 fr. 35

Der Abschnitt Z. 13 ff. spricht von der Statue, die die Inschrift trgt.

1 Sonstige Beispiele fr die Wiedergabe des assyrischen s durch r s. AWi.-.<em.

EPHF !' 392> Als Fremdwort steht CBN ohne den Artikel.
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Zu "WK im Sinne Inschrift", wie P. mit Recht vermutet, vgl.

-in in den Safatexten. yan^ Z. 16, 19 ist vielleicht Haphel von yu

im Sinne verschwinden lassen, beseitigen". Dan wegnehmen" oder

hnl., wie auch in Nerab 1, 6. HalfLvy erklrte es als Haphel von

5 Dia und so jetzt auch NLDEKE (p. 383). HOFFMANN kombiniert es

ZA XI, p. 212 besser mit targ. D3 rauben". "V in "ytyn Z. 26

habe ich p. 64 mit n-y in Z. 2 zusammengebracht. Sollte ~~yb)ft der

Heimatsgott des Zkr sein, so wre es allerdings auffallig, da er am

Ende der Reihe steht.

10 a.

1. Das Denkmal, das errichtet hat Zkr, Knig von Hamath und

Lcs, dem ALUR [an der Sttte

2. dieser. Zkr, Knig von Hamath und Lcs, ein Mann aus .... (oder:

ein demtiger Mann) bin ich. Da [erhhte?

15 3. mich Be'elsmain und stand mir bei und Be elSmain setzte mich als

Knig ein [ber

4. Cha]zrik. Barhadad, Sohn des IJzel, Knig von Aram, ver

einigte gegen mich s . . .

5. zehn Knige. (Es waren da) Barhadad und sein Heerlager, BRGS

20 und sein Heerlager, [der K-

6. nig] von Kue und sein Heerlager, der Knig von 'Umk und sein

Heerlager, der Knig von Gurg[um

7. und sein Heer]lager, der Knig von Sam'al und sein Heerlager,
der Knig von Miliz und sein Heerlager . . .

25 8 sieben [Knige

9. wa]ren es und ihre Heerlager. Alle diese Knige veranstalteten

eine Belagerung gegen Chazr[ik,
10. sie errichteten eine Mauer, hher als die Mauer von Chazrik, und

gruben einen Graben, tiefer als sein Gra[ben.

30 11. Da erhob ich meine Hnde zu Be'elsmain und Be'elsmain erhrte

mich. [Es antwortete (?)

12. mir Be'elsmain durch Seher und durch Wahrsager. [Es sprach zu

13. mir] Be'elsmain: Frchte dich nicht, denn ich habe dich zum

Kni[ge gemacht und ich

35 14. will dir beistehn und ich will dich erretten von allen [diesen

Knigen, welche

15. eine Belagerung gegen dich zustande gebracht haben. Es sprach

zu [mir Beelsmain: Ich will vernichten?
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16. alle diese Knige, die [eine Belagerung gegen dich] zustande ge

bracht haben . . .

17 und diese Mauer, d[ie sie errichtet haben

18

b. 5

1

2. und wurde zum Verderben?] fr Wagen und Ro

3 whrend sein Knig darin war. Ich

4. baute wieder auf] Chazrik und fg-

5. te ihm hinzu] den ganzen umliegenden Bezirk (?) 10

6 und fllte es mit (?)

7 [und baute

8. diese Befestigungen auf jeder Seite.

9. Ich baute Gtterhuser in meinem ganzen

10. Lande und baute 15

11 und die Cisterne(?)

12 den Tempel [des ALVR?

13 und errichtete vor [AL

14. VR] dieses Denkmal und schr[ieb

15. dar]auf die Inschrift meiner Hnde .... 20

16. ... Wer verschwinden lassen sollte die Insch[rift

17. der Hnde] des Zkr, Knigs von Hamath und L

18. ', von diesem Denkmal, oder wer

19. verschwinden lassen sollte dieses Denkmal

20. vor ALVR oder es rauben sollte von 25

21. seinem Standorte weg, oder wer dagegen senden sollte

23. den vernichte? Bejelsmain und A[L

24. VR] .... und arns" und Sahr

25. und und die Gtter des Himmels 3

26. und die Gtter der Erde und Be'el' . . .

27

28 seine Wurzel und

29

c. 35

den Namen des Zkr und den Namen . ..."

^
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Aramische Inschriften auf Tontafeln aus Babylonien.

Alb. T. Clay hat die Indorsements auf den von HlLPRECHT und

ihm in Bd. IX und X der Babylonian Expedition of the University of

Pennsylvania herausgegebenen Tontafeln aus Nippur aufs Neue unter-

5 sucht und gibt sie zusammen mit einigen Beischriften auf unedierten

Tafeln neu heraus1.

Mit Erfolg lassen sich diese Randbemerkungen, wo sie nicht sehr

deutlich sind, #ur auf den Originalen studieren, und Clay hat die

frheren Lesungen in vielen Punkten berichtigt und ergnzt. Ich teile

10 hier die Beischriften mit, die nicht schon aus Bd. II, p. 203 ff. bekannt

sind, auerdem gebe ich Ergnzungen zu den frher mitgeteilten.
A. Clay 1. Mit Tinte aufgeschrieben. Der babylonische Text

(BE, IX, 2) enthlt das Datum des 22. Adar, 10. Jahr des Artaxesses

(I, d. h. 454 v. Chr.).

15 13 JtPTO "1P

Clay vermutet, da der erste Name in Z. 2 babyl. Bel-sum-ibni

sei; zur Ergnzung vgl. E und W. Aus den auf den Tontafeln

aramisch geschriebenen Namen, die mit ?"? zusammengesetzt sind,

20 hat Clay den wichtigen Schlu gezogen, da der Name des Bei von

Nippur El-lil (= En-lil) gesprochen wurde2. Urkunde des Ahun,

Sohnes des Bel-sum-ibni (?), fr Ellil-hatin".

B. Clay 2. Aus dem 29. Jahre des Artaxesses (= 436435).

pon t mn

25 100 p3

Clay stellte in den aramischen Beischriften "O als Wiedergabe
des babylonischen Maes gur fest. Da das hebrische "ib auf dieses

1 Aramaic Indorsements on the Documents of the Muras Sons. By Albert T. CLAV.

Aus Old Testament and Semitic Studies in Memory of William Rainey Harper, Vol. I,

p. 285322.
2 Vgl. Ella, the God ofNippur. By A. T. Clay. Amer. Journ. of Semitic Langua-

ges XXIII (1907), p. 269279. Die aramischen Schreibungen ntsniK fr NIN-IB

(vgl. Bd. II, p. 203) behandelt Clay auch in The Origin and real Name of NIN-IB,

JAOS XXVIII (1907), p. 1-10. Clay sucht zu zeigen, da nWON aus En-Martu ent

standen sei und den Gott (Herrn) des Westlandes" bezeichne. mtftiH und "I1K =

Amurru (KUR-GAL vgl. Bd. II, p. 207) seien als Amoritergtter nach Babylonien

gekommen.
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Ma zurckgehe, hat WlNCKLER schon frher vermutet. Fr 100

findet sich ein Zeichen f\ Dieses ist nur eine kursivere Form von

1 mit eingefgtem Strich, woraus auch andere altsemitische Zeichen

fr 100 hervorgegangen sind. Ahe-utlr, ber Datteln, 100 kur."

Vgl. auch R.
s

C Clay 3. Vom 20. Elul, 34. Jahr des Artaxesses (= 43 1 v. Chr.).

WlN ty T [nD 1]8P

vnsi

Zu nD vgl. II, p. 207. Der erste Name ist babylonisch Ahi-ia-li

geschrieben, daher ist er nicht etwa 7fcpn, sondern arabisch J^-l 10

(vgl. IDor., p. 227 m). Der letzte Name ist sehr unsicher, ebenso der

entsprechende keilinschriftliche Name, in dem Cl. Usur vermutet.

Urkunde ber eine Pachtabgabe zur Last des Ahial . . . ."

D. Clay 4; BE, IX, 64. Vom n. Sebt, 38. Jahr des Artaxesses

(= 426 v. Chr.). 15

,,Urkunde des Sita, vgl. Bd. II, p. 210 s.

E. Clay 5. Bereits BE, IX, s. 66a (PI. 70) in unvollkommener

Kopie mitgeteilt und daraus einige Wrter in den Nachtrag Nordsem.

Epigr., p. 500 ff. eingefgt. Die Lesung ist jetzt von Clay festgestellt 20

und die Beischrift von ihm eingehend in dem p. 12, n. 2 an erster Stelle

angefhrten Artikel, p. 270 behandelt.

1 Kp"lK nD IBP

pKip&N p r 25

,nl?mi = Andi-Belti ist ein Frauenname und nach Clay = Amti-

Belti, "n^'no. Es ist mir unwahrscheinlich, da yifi hier als Sub

stantiv Bezahlung" stehe. Es ist part. pass. und der Vermerk steht, wie

schon die gesonderte Schreibung zeigt (vgl. auch S), absolut da. Auch

mte y"HB in Q, wenn es ein Substantiv wre, den Artikel haben. 30

Urkunde ber die Pachtabgabe fr das Grundstck des Eribai, Sohnes

der Andi-Belti, von Seiten des Ellil-suw-iddin. Bezahlt."

F. Clay 6; BE, IX, 108. Vom 21. Kislew. 41. Jahr des Artaxesses

(424 v. Chr.).



14 Ephemeris fr semitische Epigraphik.

pjfly n *Eb in ton -iBt-v

Atem* II Hin* IUI IM p

1 1 = = nasa

Vor dem Zehnerzeichen in Z. 2 steht ein Strich, von dem Cl. nicht

5 anzugeben vermag, ob er eine zufllige Ritzlinie oder ein Einerstrich

ist. Sollte etwa 100 dastehn? Auch die Bestimmung des Zeichens

hinter der ganzen Zahl ist nach dem Keilschrifttexte unsicher.

Urkunde des N'id-Bel, Sohnes des Labani, ber Gerste, I7(?) kur,

auf den 5. Marcheswan, im Jahre 42."

10 G. Clay 8. Gleichfalls in BE, IX, s. 71 (PI. 43) mitgeteilt und

Nords. Epigr., p. 500 ff. ausgezogen. Vom 3. Ab, 40. Jahr des

Artaxesses (= 425 v. Chr.).

Kp"IK J1KD 1BP

15 Clay liest in Z. 2 ]3 *by in connection with Mukin." Hierbei

wre "by statt by sehr auffllig, auerdem heit der Pchter im baby

lonischen Teile Ellil-sum-iddin. Ich lese auch jetzt, wie ich es schon

in Nords. Epigr. getan habe, wby. Das Zeichen hinter i ist eher ein

1 als ein 3. Der Name ilSU sieht persisch aus, vgl. Gubari BE X,

20 p. 49 und Justi, Namenbuch, p. n6f. Urkunde ber die Pacht

abgabe fr das Grundstck des Nab-ittan, Dieners des Gbarn(?)."

H. Clay 9. Vom 40. Jahre des Artaxesses (= 425 424).

an

nD3 n pt?bi ib[p
25 Der Schreiber schrieb erst den Namen des Eigentmers allein in

einer Kurzform, dann trug er einen volleren Vermerk nach, in dem

er auch den Namen voll ausschrieb. Vom letzten Worte ist nur das

n ganz sicher. *)D3 steht jedenfalls nicht da. Lt der Inhalt des

Keilschrifttextes die Auffassung als J*WD3 zu? JIM Ez. 13, 18 ff. liegt

30 trotz des gemeinsamen babylonischen Ursprunges nicht vor. Rem.

Urkunde des Remu-ukun ber "

J. Clay 10; BE, IX, 87. Vom Siwan, 41. Jahr des Artaxesses

(= 424 v. Chr.). Mit Tinte geschrieben.

;un IBt?

35 Urkunde des IJann", vgl. auch II, S. 2io4.
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K. Clay 11. Vom 18. Tischri, 4i.(?) Jahr des Artaxesses.

jtyiriK ibp

NpTK nD JT1B *?

Urkunde des Ahsun, da bezahlt ist; Landpachtabgabe.'

L. Clay 13. Das Datum ist abgebrochen. 5

-

pam

Der Name ist Ja-a-hu-u-na-tan-nu umschrieben. Die artikulierte Aus

sprache des n seitens der Juden drang den Babyloniern scharf ins

Ohr. Jehnatan, Gerste, 10 kur." 10

M. Clay 18. Vom 16. Ab, 2. Jahr des Darius Nothus (= 422

v. Chr.).

jnn IBP

Urkunde des Tattan", vgl. auch II, p. 2io6.

N. Clay 20 = Ephem. II, 206 J. Die zweite Zeile ist noch 15

jetzt unsicher, doch hlt Cl. die Ergnzung zu W'n(' fr ausge

schlossen. CLAY fand auf der linken Seite der Tafel noch eine

dritte Zeile:

III III pa nPB

l, sechs kur". 20

O. Clay 21. Vom 2. Jahre des Darius.

min dkd ibp

Urkunde ber die Pachtabgabe der yNBNer."

P. Clay 22. Vom 2. Jahre des Darius.

Ulli "pspyt? 25

II n:p not? mp

fcOto BfliTTD

Nach der zweiten Zeile dieser Aufschrift scheint TWZXJ Dp in Bd. II,

205 E doch fr 'W Ulp zu stehn. Es ist nicht wahrscheinlich, da da

mals schon Dlp zu Dp kontrahiert war, daher vermute ich einen Schreib- 30

fehler. Gerste, 45 kur zur Last des baklj. Zweites Jahr des

Knigs Darius."
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Q. Clay 26 = Bd. II, 206M. Clay hat auf anderen Tafeln

die Termini ma und D^n festgestellt und danach die erste Zeile mit

Wahrscheinlichkeit rekonstruiert. Die Aufschrift lautet:

Dto *pD 1 rm IBP

5 pvtyt ||| n:p n jm i

Clay vermutet, da ni2 refers to the nidintum which was required

by the crown from the estate." Ich kann nicht beurteilen, ob diese

Auffassung richtig ist. Aber wie ist n etymologisch zu erklren?

Sollte es wurzelverwandt mit niD sein? 3"?n ist babyl. ilku, "JJ^n in

10 Ezra. Auch Bd. II, 208 R3 ist 3^[n] zu lesen. Urkunde .... ber

das Geld der Abgabe, da es bezahlt ist. Vom Jahre 3 des Darius"

(1. Adar, 320 v. Chr.).

R. Clay 27 = Bd. II, 204 B. Clay ergnzt die Aufschrift,

nach der Zeichnung mit Recht:

15 BtonpuK ibp

pon nrpib in

Hill- p3

Urkunde des Enwast-uballit, Sohnes des Musezib, Datteln 15 kur."

S Clay 28. Vom 4. Tebet, 4. Jahr des Darius (= 420419

20 v. Chr.).

*)M \f\\ rm IBP

||||]nn ||||[=]p

Urkunde .... ber 24 S(ekel) Silber vom Jahre 4. Bezahlt."

25 T. Clay 34. Vom 10 Siwan, 6. Jahr des Darius (418 v. Chr.).

1Bto IBP Urkunde des Bel-etir."

U. Clay 44. Die Jahreszahl ist weggebrochen.

isnKto ibp

30 Sollte das b wirklich dagestanden haben ? Vielleicht sprach man schon

damals Nerig wie spter. Urkunde des Bel-ab-usur und des Arad-

Nerg[al?].
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V. Clay 45. Die Jahreszahl ist weggebrochen.

pipi mto ibp

Die Lesung des ersten Namens ist unsicher. Clay vermutet in ihm

die Wiedergabe eines Bel-ma-ta- ', von dem aber nur td erhalten ist.

In VW ist ein Name Samas + x zum bloen Gottesnamen abge- 5

krzt; eine Seltenheit.

W. Clay 46. Das Datum fehlt.

pNIPto Bel-suw-iddin."

X. Clay 47. Vom 17. Nisan, 33. Jahr des Artaxesses (432

v. Chr.). Mit Tinte geschrieben. 10

III
-

= iw

da bezahlt ist, von .... Jahr 33."

Y. Clay 48. Vom 26. Tammz, 7. Jahr des Darius (= 15

417 v. Chr.).

mn "IBP

Nnto

llnap

Urkunde Abgabe .... Jahr [7]." 20

Z. Clay 49. Aus der Regierungszeit des Artaxesses.

120 n
"

to 12

\mbbvb

Kasir, Sohn des Bel-nasir. An Ellil-hatin." 25

Aa. - Clay 50. Vom 21. Elul, 11. Jahr des Darius (= 413 v. Chr.).

nrfrm ibp

^snrn in

7\r\bm ist wahrscheinlich aus einem theophoren Namen Furcht vor

dem Gotte X" abgekrzt. Die babylonische Umschreibung ist ZW- 30

il-to-. Urkunde des Dahilta. Sohnes des I.lz-el."

Lid*barski, Ephemeris III.
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Fr Ephem. II, 205 E schlgt Clay (s. n. 16) die Lesung JTM

statt pTn vor. In 206 K ist nach p. 12 f. )*D statt )"li zu lesen. In 206 N2

zeigt das Original nach Clay s. n. 29 zwischen S^n und *1 Spuren

eines \ In 207 Q wird ip von MONTGOMERY treffend als ij5 = JJJ,

5]S gedeutet.

Ich mchte in diesem Zusammenhange noch zwei Tontfelchen

anderer Art mit assyrischen und aramischen Inschriften besprechen.
Das eine gehrt zur Sammlung Ustinow in Jaffa und wurde von

VlNCENT in Revue biblique X (1901), p. 579 verffentlicht, das andere

10 wurde von DSSAUD aus dem Nachlasse des Professors Naue in

Mnchen erworben und jngst mitgeteilt und untersucht.1 Die bei

den Plaketten sind anscheinend mit derselben Form hergestellt und

zeigen in Relief ein Lwenbild, das in Form und Haltung den Lwen

der assyrischen und persischen Gewichte entspricht. Sie tragen in

15 Relief die Inschrift:

~mr et- t
V -

t et ~n in

20 Sie werden also als Knigsminen bezeichnet. Danach sollten sie

c. 1010 gr. wiegen. Statt dessen wiegt die Plakette Ustinow 296 gr.,

die Plakette Dussaud, von der vor der Brennung Stcke abgehoben
wurden, 81 gr. Diese Abweichungen der Gewichte unter einander

und von dem normalen Gewichte erklrt DUSSAUD so, da eine Matrize

25 zur Formung von Minengewichten und Teilen hergestellt und von den

Abdrcken, wenn sie als kleinere Gewichte dienen sollten, Stcke weg

genommen wurden. Aber dann htte man nicht eine einheitliche Inschrift

in die Form eingegraben. Als die Abdrcke gekrzt wurden, waren sie

noch nicht gebrannt, da lieen sich leicht die passenden Vermerke ein-

30 drcken. Wenn ein Gewicht eine Aufschrift erhlt, so soll sie an

geben, was es in Wirklichkeit wiegt, nicht was es nicht wiegt.
Die Plaketten sind Flschungen, und es lt sich sogar genau nach

weisen, wonach der Flscher gearbeitet hat. Unter den in Nimrud

1 Rene" DSSAUD. Poids bilingue provenant de Palestine. Rev. archeol. 1908 II,

p. 353 358. Von mir besprochen in Deutsche Uteraturzeung, no. 13 vom 27. Mrz

1909, Sp. 798 f.
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gefundenen Standardgewichten steht Layard 8 = CIS II, 6 den Pla

ketten besonders nahe. In den assyrischen Aufschriften der Gewichte

schwankt die Form der Keilschriftzeichen fr Haus" und Knig".
Layard 8 hat fr beides genau dieselben Formen wie die Plakette

Dussaud; auf der Plakette Ustinow ist die Inschrift zum grten Teil 5

verwischt. In Layard 8 ist hinter Palast" der Name des Knigs
Salmanassar (IV.) genannt. Auf der Plakette Dussaud fehlt er, aber

der senkrechte Keil steht da, danach sollte also ein Name folgen.
Schon hiernach war es mir sicher, da die Form fr die Plaketten

nach einer Abbildung des Lwen Layard 8 hergestellt wurde. Ich 10

erinnerte mich, da in Madden's History of Jewish Coinage, die sich

schon lange bei den Fabrikanten garantiert echter Antikas in Palstina

einer besonderen Beliebtheit erfreut, auch die assyrischen Bronce-

gewichte behandelt werden. Ich griff nach dem Bande, richtig: von

den 23 Gewichten, die dort S. 258 ff. (1. Aufl.) besprochen werden, 15

ist gerade Layard 8, und dieses allein, abgebildet (S. 261). Die erste

Zeile war dem Antiquarius zu lang, daher begngte er sich mit der

Hlfte; die anderen formte er ganz nach, alles sehr ungeschickt. Die

Inschrift steht auf den Plaketten in Relief, was bei den keilschriftlichen

Zeilen besonders auffllt. Es war eben leichter, die Schriftzeichen in 20

die Form tief einzugraben als sie erhaben herauszuarbeiten. Mit der

Authentizitt der Tonplaketten fllt auch die Theorie, die D. nach

ihnen ber die Bedeutung der Knigsstempel auf palstinischen Ton

gefen aufstellt.

Aramische und phnizische Ostraka. 25

Im Dezember 1908 sandte mir Herr Prof. EUTING vier Ostraka,

die der Landesbibliothek zu Straburg gehren, auerdem eine An

zahl Abklatsche, Photographien und Zeichnungen mit der Ermch

tigung, sie nach Belieben zu verffentlichen. Unter diesen Materialien

fand sich auch eine Lichtdruckwiedergabe einer Scherbe des Mnchener 30

Antiquariums mit aramischer Aufschrift. Ich bat den Konservator

am Antiquarium Herrn Prof. DYROFF, die bersendung des Originals

nach Greifswald zu vermitteln, damit ich einige unsichere Stellen nach-
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prfen knnte. Herr Prof. Dyroff ist meiner Bitte aufs liebens

wrdigste nachgekommen und veranlate auerdem, da noch ein

anderes gleichfalls im Besitze des Antiquariums befindliches Ostrakon

mir bersandt wurde. Nach einer Mitteilung Prof. DYROFF's wurden

5 die beiden Scherben von Dr. Friedrich MOOK aus Bergzabern (f 1 880)

auf Elephantine erworben.

A. Auf Tafel I in der Gre des Originals wiedergegeben.1

Inventurnummer 899. Oben, links und wahrscheinlich auch an der

unteren Seite fehlen Stcke. Das Stck rechts unten war wohl schon

10weggebrochen, als die Scherbe beschrieben wurde. Wie alle Ostraka

aus Elephantine stammt auch dieses aus persischer Zeit. Es stimmt

auch im uern mit den meisten darin berein, da die konkave Seite

sauber und die Schrift gut erhalten, die uere Seite schmutzig und

die Aufschrift schwer zu lesen ist (vgl. Ephem. II, p. 228). Wegen

15 des fragmentarischen Zustandes lt sich nicht bestimmen, ob ein Zu

sammenhang zwischen den beiden Seiten besteht, doch enthlt aller

Wahrscheinlichkeit nach die Seite a ein Rezept.

A. a." yDmy " i Sohn des 'NtfPM'J

Ij^t Dg "jto 2 Knigs.... ein kleines Stck(?)...

'"In "6 VQlHfl 3 und verdichte es mir. Siehe (?)...

H1 nPD 4 l und mah[le . . . .

m &V- 5
"

In ^O'niV ist der vierte Buchstabe wahrscheinlich ein D, doch ist

auch ein 1 oder D nicht ganz ausgeschlossen. Jlty Leben" weist auf

25 gyptischen Ursprung des Namens hin. Fr "JJD usw. habe ich keine

sichere Deutung erhalten. Hffmann's Kombination des Gottes 'OB

der phnizischen Texte mit dem gyptischen Bes (ZA XI, 1896,

p. 257) wurde abgelehnt, ibtt ist vllig sicher; das folgende Wort ist

DD oder DB zu lesen. Die Worte D| "]bn gehren meines Erach-

3otens nicht zusammen: Knig von X", sondern durch *]^ wurde ein

vorhergehendes Wort, etwa eine Gewichtsbezeichnung oder eine Droge,
nher bestimmt. Von den verschiedenen Deutungen, die DD zult,

ist DD Becher" am nchstliegenden. DD wrde DB enthalten, da-

1 Die Herstellung der drei Lichtdrucktafeln wurde von Herrn Prof. Euting

veranlat. Mit seiner Genehmigung wurden sie fr die Ephemeris bernommen.
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hinter ["fpJN; beides eher fem. absol. als masc. emph. Die Endung
des fem. abs. wird zu jener Zeit in der Regel n geschrieben, doch

findet sich vereinzelt auch , vgl. CIS II, 135 und Papyrus Mond E 13,
F 3. \1Dj;1 ist in der Lesung gleichfalls sicher. Vielleicht ist es

Impt. (H)aphel von DDy c. suff. Das prformative n knnte unter 5

Einflu des y zu abgeschwcht sein, wenn nicht damals in Wirk

lichkeit schon by&H gesprochen wurde und es hier auch in die Schrift

eingedrungen ist. ntDl ist wohl zu intOl Impt. mit oder ohne Suffix

zu ergnzen.

A.-b. -m J)D J 1 also sei

p DV"Q
" "

2 einen Tag alt von . . .

jpJJ W2b 1P[V*r-- 3 euch herricht. . Hlzer

llPin
"

4 richtet her

DJJ V
"

5 welche mit . . ."

Wie auf den sonstigen Ostracis aus Elephantine findet sich auch 15

hier wiederholt das Wort "Wff\ (vgl. Ephem. II, p. 234m). Hinter p
in Z. 2 scheint noch ein Wort gestanden zu haben. Da DJJ doch wohl

mit" ist, hat der Text mit diesem Worte nicht abgeschlossen.
B. Inventurnummer 898. Auf dieser Scherbe ist die Auen

seite sauber, whrend die Innenseite geschwrzt ist. Innen sind strkere, 20

auen schwchere Rinnen vorhanden, die in vertikaler Richtung zur
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Schrift verlaufen. Oben und rechts reicht das Ostrakon bis an den

ursprnglichen Rand; links und unten sind Stcke weggebrochen. Ich

gebe nur von der konvexen Seite eine Abbildung, da von der anderen

keine brauchbare Aufnahme hergestellt werden konnte.

B. a. ,TBT D^P i Gru des Jirpejah

mmmt7\ 1K1D 1 2 deines Herrn

1DH pSD? 3 unseremSchreiber(oderSchreiben), sie....

"-nnnjD i"D 4 Snh durch 'Atheht

-nnjny 8]DD 3im 5 und wiederum das Geld des 'Atheht ....

""OSy p 6 von 'Ukbar . .
.

7
"

1"lO, nicht ]1. Der erste Buchstabe in Z. 4 scheint mir ein

Samekh zu sein, obwohl er von dem in Z. 3 und 5 abweicht. Der

Schreiber hat zu dicht am Rande angesetzt und konnte das Zeichen

15 nicht recht entwickeln, nil oder ni steht nicht da. Hassen" kann

das Wort auch nicht bedeuten, da es hier 2t? geschrieben wre.

Vielleicht enthlt es den Namen der Stadt Seni Esneh. "nnny ent

hlt einen Namen, der mit dem nom. div. t\y zusammengesetzt ist.

Der Mann war ein Syrer. Beachte Din statt Sit?. Es ist nicht zu

20 erkennen, welches Zeichen hinter "DDj; steht; vielleicht ist es ein Jod.

B. b. HD v n?P
"""

1
,, sende (sandte) mir, was

HD Vn
"""

2 siehe, was

r6PT |D ^ 1 3 1 M., und sende

b -DPi T\b" 4 ihm in meinem Namen, nmlich

nflK 1DNJV"" S du sagst, es ist gekommen...

]JD
6 also

"

D in Z. 3 ist eine Abkrzung von n2 oder njJtt.

Die beiden aramischen Ostraka der Straburger Bibliothek sind

bedeutend jnger. Sie gehren derselben Zeit an wie das Ostrakon

3oEphem. II, 246 und der Papyrus, den SAYCE und COWLEY in den

Proceedings of the Society of Bibl. Archaeology XXIX (1907), p. 260
ff
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mitgeteilt haben1. Sie stammen sicherlich aus demselben Fundorte,
und wenn man diesen ermittelt hat, wird er vielleicht fr die griechische
Zeit ebenso reiches Material liefern, wie Elephantine fr die persische.
Die beiden Ostraka sind gleich der in Band II mitgeteilten Scherbe
von auffallender Gre, dabei ist D ein Fragment. Es scheint, da
in griechischer Zeit der Papyrus infolge des gesteigerten Exportes in

gypten teurer wurde und man daher auch fr solche Schriftstcke
zu Scherben griff, fr die man frher Papyrus genommen hatte.

C, vgl. Taf. II. Es enthlt einen vollstndigen Brief.

"in wr\*b tik b i

was -pn wa
2

nyst py ton tik oto> 3

-an 1 nin Tn ^ nnto> 4

"in ray nary in rrnte nna 5

"im yp nap r^y sr in onn 6

\/// pro || paw rrroryn 7

\n jra mn nssi | "psi
8

nn *6npn wn mn 9

KiTlD^ ist wahrscheinlich Acirrivnq. Der Name kommt auch in dem

Papyrus SC, Sp. i, Z. 7 in der Schreibung inD1? vor. Der dort 2c

genannte inD1? WD ist vielleicht ein Sohn dieses rnfl*?. nins

wie in den Targumen, vgl. Dalman, Gram. 2, p. 198. Der Frauenname

ist [n]n oder []on, nicht DD wie wahrscheinlich in Pap. SC, Sp. a,
Z. 11 dasteht. Der Name ixy hier und im AT ist persisch **J2iy

Bote", keine Bildung wie mty, mpbtiky u. a. Auch in Pap. SC, Sp. c, 25
Z. 4 ist 7Xy, nicht "Wy zu lesen. uy. Die Stellen sicherer Deu

tung nennen Gefe, daher erwartet man hier keine ,,Ziege". Vielleicht

hat ein Gert nach seiner Form diese Bezeichnung erhalten. Die

Erklrung von Z. 6 ist sehr schwierig. In onn enthlt der dritte,

vielleicht auch der zweite Buchstabe eine Korrektur. Die Zeichen en 30

stehen allerdings da, aber es knnen andere in sie hineingeschrieben
sein. EinWort Dnn gibt es im Aramischen nicht; Dinn kommt nicht in

Betracht. Der Rest eines Wortes der fnften Zeile, in dem Dn Suffix

wre, kann es nicht sein, da dort in deutlich ist und in diesen Texten

1 Im Folgenden als Papyrus SC zitiert.
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Wortbrechungen nicht vorkommen. Die Erklrung von Hit? my wird

durch die leidige Zweideutigkeit des Zeichens H und die Vieldeutigkeit
von nit? erschwert. Ein Zusammenhang zwischen diesem mty und

nat? in Pap. SC, Sp. c, Z. n und Sp. i, Z. 4 besteht wahrscheinlich

5 nicht, da nit? dort Jahr" bedeutet, was hier nicht pat.
*

Folgendes
biete ich mit aller Reserve. In der Identifikation des Steinnamens

Dntf im AT gehen schon die ltesten bersetzungen auseinander.

Der Name kann sich als Bezeichnung fr einen Halbedelstein bei den

Juden in fortlaufendem Gebrauche erhalten haben, oder wurde spter
10 dem AT neu entlehnt. Als die Juden anfingen aramisch zu sprechen,
wandelten sie D.TO mit Recht oder nach uerer Analogie zu Dnn

ab. my hat hier vielleicht den Sinn nackt, entblt, befreit von";
dann TW als natf Spitzen, Zacken", yv gehrt vielleicht zu yyv
und enthlt die Form ytf als Hebraismus statt JPJJ0, also glatt" oder

15 geschliffen". riDty ist sicherlich nprj>; rproty kann *NPJ oder

PPnsttf sein. Die Schreibung des Suffixes 3. sing. m. iT scheint bei

den Juden schon frh aufgekommen zu sein; vgl. nnn auf dem Ossua-

rium Ephem. II, 196 B, das nicht viel jnger als die vorliegende
Scherbe ist. Ich wei selber, da diese Erklrung des Satzes nicht

20 einwandsfrei ist. Die Beziehung von Dnn zu iTnDtJJD ist nicht klar.

Sollte der Stein in einem Ringe gesteckt haben, so stnde DTJtt da.

]T~n ist pl. von HD; die Schreibung mit doppeltem T entspricht der
von WT im Berliner Papyrus. n>D in Z. 8 bedeutet wohl Behlter".
Der Strich hinter dem n scheint ein Abkrzungszeichen zu sein; ein

25 b ist er nicht. Die Lesung am in Z. 9 ist sicher. Da fc6rtMt am
ehesten o-ro\n. ist (st. abs), kann in nicht einfach Waffe" bedeuten.

Umkleidung, Futteral" fr die Waffe" wre wohl mit einem anderen

Worte bezeichnet. Auch glaube ich nicht, da brw hier (TtAos

ein langer spitzer Gegenstand" etwa Klinge" sei. Vielleicht ist KTI

30 als Waffenrstung" aufzufassen, nn ist = mn als st. abs. fem.

Die Scherbe enthlt also noch viele Rtsel und bietet nicht we

niger Schwierigkeiten als die brigen Ostraka, die bisher gefunden
worden sind.

1. An meinen Bruder Leptines, den Sohn

35 2. des Abitai, dein Bruder Abitai.

3. Gru, mein Bruder, zu jeder Zeit. Und nun,

* An beiden Stellen ist Nt WU dieses Jahr" zu lesen, an der zweiten dahinter

D3D2 um, mit Zoll".
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4. ich sandte dir durch den Bruder der Tamma,

5. der Frau des Melakhjah, Sohnes des Izgad, eine Ziege,
6. ein

, befreit von den Spitzen, glatt (geschliffen), und ein . .

7. mit seinem Ringe (oder seinen Ringen), und 2 Becken und 4 Krge
8. und 1 Teller und eine Schssel und einen neuen Behlter ... 5

9. und die Rstung (?) mit neuem Rock."

D, vgl. Taf. III. Fragment eines Verzeichnisses von Personen,

die eine Anzahl Log eines in dem erhaltenen Stcke nicht nher be

zeichneten Produktes empfangen oder geliefert haben, bezw. liefern

sollten. Dieses Stck zeigt besonders nahe Berhrungen mit dem 10

Papyrus SC.

"-]> D

1

2

II ||| ]& irm tqp 3

mmm]& d^pd in VHP 4

"IUI )b vtok m "nto 5

---||| p* KBt> ana 6

b"m <an 7 5

B|

Hill ]*lll III p*a 8

9 II )b y\tr

10 b| III llip* ro[<

1 1 B II )S\b
[2 -W

3 "|| p*|SD^P
14

-^ -in Korw

'5 "-pjl^P

Das zweite Wort in Z. 3 ist sehr unsicher; man kann auch "Hin,

nn, Vin u. and. lesen, nit, woran ich zuerst gedacht habe, steht

nicht da, da das S in Z. 15 ganz anders aussieht. Das Wort scheint

einen Beinamen zu enthalten. Der Name M*?l in Z. 5 ist wohl eine 30

hypokoristische Form von iT^J; er findet sich auch im Papyrus SC

Sp. b. Z. 13 (siel) und Sp. c, Z. 13. Die ersten beiden Wrter in
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Z. 6 sind wahrscheinlich hinter zu trennen, nicht D^D ]na. Das

zweite Nun ist gebogener als die Schlunun in diesem Texte sonst

sind, an: ist eine Kurzform von iTana etc.; D^D ist Schwert

macher'', Schwerthndler" oder auch Gladiator". Die Reste einer

5 Zeile vor "'an in Z. 7 zeigen, da rechts noch eine Kolumne gestanden

hat. Vor B sind Spuren von Zahlzeichen zu sehen, vgl. auch Z. 10.

Es drfte wie im Pap. SC eine Abkrzung von a*?B sein.

Die Bedeutung von pa^a ist mir unbekannt. Da Zahlstriche da

hinter stehen, wird es ein Ma bezeichnen. Mit Rcksicht auf 13 in

10 Z. 13 habe ich erwogen, ob )1D *D gelesen werden knnte, aber das

Kaph in 1D sieht ganz anders aus. Die Einerstriche hinter p^ reichen

bis an die ursprngliche Kante; die Fortsetzung mute ber der Zeile

nachgetragen werden.

Der Name D^*1 findet sich fter im Papyrus SC. Das Jod ist

15 sicher. Wahrscheinlich ist auch das Ketib in I Chr. 7, 1 durch das

Vorkommen des Namens ywh entstanden. Er drfte in der ersten

Zeit des Exils aufgekommen sein.

Hinter 1D in Z. 15 steht ein Einerzeichen, daher scheint es ein

Mali zu sein. Fenster" erwartet man hier nicht. Es mit x? zu

20 identifizieren, hat mancherlei Bedenken. Der zweite Buchstabe in

Z. 14 geht gerade herunter und sieht danach wie ein ] aus. Daher

ist Dnn y~~ abzutrennen, \* drfte zu einem griechischen Namen auf

ewv, iiuv gehren und onn Siegelbewahrer" (der Gemeinde) oder

Siegelschneider" sein. Da sich in diesen Texten hufig auf **
aus-

25 gehende Namen finden, liegt freilich die Lesung phna
*"" nahe.

Hinter na ist noch der Teil eines Buchstabens erhalten, der aber nicht

zu einem t? gehrt. Vielleicht hat ppp dagestanden. Der Frauen

name )*SiabB, ist in dieser Zeit hufig. Er findet sich auch im Papyrus
SC, Sp. a, Z. 2, wo so statt pte zu lesen ist. Nach laXamjnw

30Jos., Antiqu. XVIII, 130 wurde aramisch ]*? btf gesprochen. Es

kamen auch allerhand Kurzformen vor, vgl. S. KRAUSS, Griechische

und lateinische Lehnwrter II, p. 581 f.1

Zwei Scherben der Straburger Bibliothek tragen phnizische Auf

schriften. Es sind keine Ostraka im eigentlichen Sinne. Nicht die

35 Scherbenstcke wurden beschrieben, sondern die Gefe haben im

1 Inwiefern ist \Mtbv eine Volksetymologie?
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ganzen Zustande Aufschriften erhalten, die den Besitzer bezeichnen

sollten. Die Scherben sind von blasser Farbe und offenbar anderer

Herkunft als die aramischen. Die Aufschriften stehen an beiden auf

der Auenseite; innen waren die Gerte ausgepicht.
E. Die Scherbe trgt die Nummer 1183. Die beistehende 5

Zeichnung habe ich nach dem Ori

ginale hergestellt. Die obere Zeile,

die vollstndig ist, ist viel blsser

als die untere. Sie enthlt den

Namen Dp3N oder DiOtt. Es ist

nicht sicher, ob eine dunkle Stelle

oben links am dritten Buchstaben zum Zeichen gehrt oder ein Fett

fleck ist. Der Name Dpa findet sich mehrfach in phnizischen Texten

aus gypten und kam danach unter den dortigen Phniziern hufig
vor. Sonst begegnet man ihm nur noch an einer Stelle: im Achiqar- 15

buche. Hier wird erzhlt, da Achiqar, als er zum Knige von

gypten kam, nicht seinen Namen verriet, sondern sich Abiqm
nannte. Da der Verfasser gerade einen in gypten unter den

Fremden hufigen Namen whlte, zeigt, da ihm die Verhltnisse in

gypten bekannt waren. Vielleicht liegt auch in der Wahl des 2<>

Namens eine leise Andeutung, da Achiqar sich fr einen Phnizier

ausgab. Der Achiqrroman wurde sptestens im 5. Jahrhundert v. Chr.

geschrieben; auch unser Ostrakon knnte soweit hinaufreichen. Die

Schrift der ersten Zeile ist freilich kursiv, aber sie ist mit dem Qalam

geschrieben, und man darf ihr Alter nicht nach den Steindenkmlern 25

beurteilen. DD wre 0)D_0)a Mein Vater ist meine Mutter",

d. h. mein Vater ist mir eine Mutter, vertritt mir die Mutter, oder

umgekehrt. HOMMEL fhrt in den JVerhandlungen des XIII. Orienta

listen-Kongresses (Hamburg 1902), p. 261 aus assyrischen Kontrakten

den Namen Abi-ummi an. 30

Die zweite Zeile "DJ? ist nur der Rest einer Aufschrift. Ich ver

mute, da vorher ein Name stand und "Oy bezw. "Dyn als Nisbe die

Herkunft des Mannes aus Akko" bezeichnete. Wie das Suffix

der 3. sing. m. hebrisch 1, phnizisch
,
ist, wie 1D*; phnizisch

yV geschrieben wird, ,so knnte an sich "Oy der glatte Name der 35

Stadt 13JJ sein.1 Danach knnte hier S3J> tf oder <3y_ b%2 ge-

' ber den Einflu der pronominalen Suffixe auf die Schreibung der nominalen

Endungen vgl. Ephim. II, p. to unt. und Altsem. Texte I, p. 6 zu Z. 3.
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standen haben. Aber Akko wird auf den Mnzen Dy oder 3y ge

schrieben. *

F. Das zweite Ostrakon trgt die Nummer 1185. Die bei

stehende Zeichnung rhrt von EUTING her und wurde von mir nur an

5 einigen Stellen abgendert. Die erste Zeile, die sich wahrscheinlich nach

rechts fortsetzte, ist jetzt fast ganz verschwunden. Die erhaltenen

Spuren knnen PDPJ"Hpn in Heliopolis" gelesen werden.

Die unteren beiden Zeilen bilden eine gesonderte Aufschrift.

Charakteristisch in ihr ist die Form von 3, 1 (")) mit den unten geff-
ioneten Kpfen. Diese Formen sind in den punischen Inschriften aus

der bergangsepoche nicht selten, haben sich aber bis jetzt im Osten

nicht gefunden.

nsmnpy

^pip

isasmntyy ist nicht als Astarte von (dem Orte) 32t" aufzufassen, da

die Worte in dieser isolierten Stellung keinen Sinn htten. 32fnW})

ist ein Personenname und drfte 33Fi~mntyy Astarte richtet auf,

stellt hin" bedeuten. Die zweite Zeile enthlt nach der Endung eine

Nisbe: aus dem Felde 7p, *lp", vielleicht aus Kaltenfeld". 1& findet

20 sich auch sonst in phnizischen Inschriften aus gypten in den An

gaben ber die Ortsangehrigkeit einer Person. Auch in CIS I, 106

(Der. 2) am Anfange der zweiten Zeile hat man vielleicht TU? statt t

zu lesen.

* Siehe zuletzt DUSSAUD, L'ere (TAlexandre le Grand en Phenicie (336 avant ].-C.\

Extrait de la Revue numismatique 1908, p. 445-
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Eine palmyrenische Grabschrift aus Constanza in

Rumnien.

Unter den Materialien, die Herr Prof. ETING mir bersandt hat

(vgl. p. 19), fand sich auch ein Abklatsch einer in Constanza in Ru

mnien ausgegrabenen, jetzt im Museum zu

Bukarest befindlichen palmyrenischen Inschrift.

Da der Abklatsch einige Risse zeigte, bat ich

Herrn Prof. TOCILESCU um einen neuen und

habe ihn nach kurzer Zeit zugleich mit einigen

Angaben ber den Stein erhalten.

Das uere und die Mae des Denkmals

sind aus Tafel IV und der beistehenden von

Herrn TOCILESCU herrhrenden Skizze zu er

sehen. Der Stein hat einige Berhrungen mit

dem Grabstein aus Se bei Littmann, Semitic

Inscriptions, p. 90. Er wurde nicht in situ ge

funden, sondern war in ein groes christliches

Grab aus dem 5. 6. Jahrhundert eingemauert.

Er gehrt selber etwa der ersten Hlfte des

3. Jahrhunderts n. Chr. an. Es ist ein glck

licher Zufall, da ich zugleich mit diesem

Denkmal ein anderes aus Palmyra selbst mit

teilen kann, das genau datiert ist und dessen

Schrift der des Steines von Constanza sehr

nahe steht. Wahrscheinlich stammte auch der

Autor bezw. Vorzeichner der Inschrift aus Pal

myra oder dessen Nachbarschaft.

Die Zeilen verlaufen von oben nach unten.

Diese Zeilenrichtung kannte man bisher fr

Palmyra nur aus den Beischriften auf Bsten,

wo sie zum Teil durch die Raumverhltnisse bedingt ist, vgl. Xordsem.

Epigr., p. 125 f. Auf alten syrischen Inschriften aus Nordsyrien und

Mesopotamien ist sie hufiger. Aber darum darf man doch nicht an

nehmen, da der Schreiber aus diesen Gegenden stammte, denn die

dortige Schrift hat einen ganz anderen Charakter.
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KDB nrm KPM * Grabmal an der Ruhesttte der Gebeine

nn ^n 2 der BULL, Tochter

nn TOn 3 der Bikru, Tochter

nn nnn 4 der Bbath, Tochter

nnn^ 5 der Schwester

nn n}KT 6 der Arath (Adath), der Frau

Q D!?PD 7 des Maslam, des Sohnes

rm my 8 des cUb, des Vaters

\?$1 9 des Hairan(>).

^nn 10 Wehe!"

OKI nn^i kann ia^ hJ^JJ und Jb^ kJ (deren Knochen, Krper

Ruhe hat), wie JUaj MuJ, sein; ersteres ist wahrscheinlicher. Neben

* des st. constr. pl/und ^ des st. emph. pl. findet sich im Palmy-

renischen auch ", vgl. Nordsem. Epigr., p. 397- Auch fr die Ph-

i5nizier hatte der Tote seine nni im Grabe. In diesem heidnischen

Texte stehen ntt und B>BJ ganz anders nebeneinander als in den

Formeln der hebrischen und syrischen Grabsteine und in der an

gefhrten syrischen Wendung. 1 statt n wie auch sonst auf jngeren

palmyrenischen Inschriften. Zu vgl. POGNON, Inscriptions semi-

2otiques, pp. 18, 89 und NLDEKE, ZA XXI (1907), p. 152t

Der Name bbn* oder ^"13 enthlt vielleicht ein erweitertes J^

und steht danach in der Bedeutung auf einer Stufe mit den hufigen

von *)-?n, Jdi. gebildeten Namen. Doch ist es auch denkbar, da

der Name nicht semitisch, sondern lateinisch, etwa Beryllula, ist oder

25 den umwohnenden Thraciern entlehnt wurde. Das erste b ist niedriger

als das zweite, ich glaube aber doch, da es keinen anderen Buch

staben (etwa Waw) enthlt. Da es kein B ist, sieht man auch aus

der Form des sicheren B in Z. I; man kann den Namen also nicht

mit dem Gottesnamen Benefal der lateinischen Inschrift von Vrhely

30 (CIL III, 7954) kombinieren, woran ich einen Augenblick gedacht

habe. 1"133 erscheint hier als Frauenname; es ist hier vielleicht /?

n33 ist uftoi meine Pupille" oder eine reduplizierte mit T\ er

weiterte Koseform. Da alle drei Namen mit 3 beginnen, ist wohl

zufllig. m oder m lt sich aus dem Bereiche der aramischen

35 und arabischen Onomatologie sonst nicht belegen ; nur im Punischen
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ist bis jetzt ein Frauenname m gefunden worden, der eine Abkrzung
von ntn sein drfte. bw war wahrscheinlich arabischer Herkunft,

daher fasse ich den Namen als JuLJ, nicht als D^p auf. 2'y ist

Busen" oder eine Kurzform von lTDy, JUSray etc. iT3 als Genetiv

c. suff. 3. sing. m. findet sich auch in Vog. 87b3. Die Form ist durch 5

das Arabische beeinflut und kein bloer Schreibfehler (Nordsem.

Epigr., p. 396, Anm.). Der zweite Buchstabe in Z. 9 sieht anders

aus als die sonstigen n der Inschrift, es ist also unsicher, ob hier der

hufige palmyrenische Name ]Tn oder etwa ]TX, )TS vorliegt.
Der Grabstein wurde wahrscheinlich von Maslam oder seinem Sohne 10

errichtet. Da Maslam, auch wenn keine besonderen Beziehungen seines

Sohnes zur Verstorbenen bezw. zur Errichtung des Grabmals bestanden,

ihn doch nennt, ist bei einem Araber nicht auffllig (cJte y\). Wenn

\Vn den Stein gestiftet, und nur die verwandtschaftlichen Beziehungen
zwischen BDLL und ihm dargetan werden sollten, so wre die An- 15

gbe |Tfn no m einfacher. Aber es ist begreiflich, da er auch

seinen Vater nennen wollte, auerdem war JY1 vielleicht nur die Frau

seines Vaters, nicht seine Mutter, nnn na kann zu n33 und zu ^13

gehren. Bei ersterer Beziehung ist es verstndlich, da nicht die

mnnlichen, sondern die weiblichen Vorfahren der BDLL genannt 20

werden, weil nur sie die Verwandtschaft zwischen ihr und Maslam ver

mittelten. Danach war BDLL die Urgronichte des Maslam. Wahr

scheinlicher ist es mir, da nnn n3 Apposition zu ^13 ist, so da

diese die Nichte des Maslam war. Ihre Mutter wird genannt, weil sie

verwandtschaftlich den letzten Personen nher stand als der Vater, 25

und daraufhin wird ein weiterer weiblicher Ahne angefhrt. Hieraus

ergibt sich folgendes genealogisches Bild:

n33 f. 3*iy m.

.

"

,
I

rm f. m f. + d?pd m.

I N

J-TQf. )Tn(?m.)

Der Stein gibt keine Aufklrung darber, wie die Leute nach 30

Tomi gekommen sind. Vermutlich hat einer der Mnner im rmischen

I leere gedient. Aus dem benachbarten Dacien sind mehrere von Pal-

myrenern herrhrende Denkmler bekannt.
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Steininschriften und Tesserae aus Palmyra.

Die Herren Drr. Lamer und JCKEL aus Leipzig haben im Herbst

1907 Palmyra besucht und dort einige Antiquitten, die meisten mit

Inschriften, erworben. Sie haben sie mir freundlichst zur Mitteilung in

der Ephemeris berlassen.
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I. Steininschriften.

A- Kleiner Altar der gewhnlichen Form, von Herrn Dr. Lamer

der Antiquittensammlung in Leipzig geschenkt. Fr die beistehende

Autotypie wurde eine Photographie verwandt, die Herr Prof. Stein-

DORFF mir bersandt hat. Sie stellt ein Drittel der Gre des Ori

ginals dar.

n hdp -p-n

ana jorn

"in rfam tid,

nrn ty inno

\-iun wni

pt tik rrn

ii xx xx vc nj

i Gelobt sei der Name des

2 Barmherzigen, Gtigen

3 und Erbittlichen. (Dies) hat machen lassen

4 in Dankbarkeit Wahballt, Sohn

5 des Sureiku, fr sein Leben

6 und das Leben seiner Shne

7 im Monat Adar (Mrz) des Jah-

8 res 542" (= 231 n. Chr.).

Die Verbindung 'BM *H nfctP y^ findet sich hier zum ersten Male. '5

Da in Z. 6 \"T)}3 steht, wird auch am Ende von Z. 5 hinter nvn noch

ein **

gestanden haben oder noch am Rande stehen, n*3 ist ver

schrieben fr nT3, vgl. auch CIS II, 213g. Beim Datum steht das

jngere "1, whrend in der feierlichen Eingangsformel noch "H gebraucht

ist. Die Schrift ist kursiv, vgl. p. 29.
20

B. Fragment einer Inschrift auf gelbem Kalkstein, vermutlich

von einer Bste abgebrochen. Die Buchstaben sind mit roter Farbe

ausgefllt. Der Besitzer, Herr Dr. Lamer, sandte mir das Original

nach Greifswald, und ich habe die beistehende Zeichnung danach her

gestellt. 25

Zebida, &i^c
[Sohn]

der Chalifat,

welche genannt wird

Tnt

ns^n

npno p-i]

Die Punkte ber *1 waren mit roter Farbe aufgetragen, nicht ein

graviert. nB,l?n = JLx. findet sich auch sonst als Frauenname, vgl.

Nordsem. Epigr., p. 274. Der Mann nannte aus irgend einem Grunde

seine Mutter, nicht seinen Vater.

Li dzbnnk i . Ephemeris III. 3
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II. Tesserae.

Die Tesserae C, D, J, K gehren Herrn Dr. JCKEL, E, F, G, H,

L, M Herrn Dr. Lamer.

C, Taf. V, I. Zeigt Berhrungen mit der Tessera Ephem. II,

5 322 J, und die beiden drften von demselben Knstler geformt sein.

a. Liegende Figur mit dem Modius. Zu Fen steht ein Diener

mit Schale und Kanne in der Linken. Darber eine Bste mit reichem

Haar und kleinem Modius ber einer Mondsichel (Aglibol?). Auf beiden

Seiten und ber dem Kopfe je ein Stern. Auch rechts vom Kopfe

10 der liegenden Person steht ein Halbmond mit Stern. Unter der Kline:

Der Name on ist bei den Juden in nachbiblischer Zeit sehr hufig,

und fr den jdischen Ursprung spricht auch )iyB\ doch kann er auch

die in Palmyra hufige Kurzform p zu einem Namen wie ^x^. oder

15 zu einer Bildung mit on sehen" sein, etwa zu "?n = "?tn.

b. Drei Bsten mit Modius, auf jeder Seite je ein Stern, darunter

eine Perlenlinie. Weiter nach oben eine Ranke, die an den Enden je

eine Rosette umgibt. Darber der Abdruck eines Siegels mit der

Darstellung einer Gttin, die in der Linken ein Fllhorn, mit der

20 Rechten ein Steuerruder hlt. ber den Kpfen steht ?n *HDn Priester

des Bei".

Die drei Namen auf a sind wohl nicht die der drei Priester, son

dern enthalten den Namen der dargestellten Person mit der Genealogie.
Auf der Tessera Ephem. II, 320 C sind gleichfalls drei Priester ab-

25 gebildet, whrend unter dem Bilde auf der Rckseite nur zwei Namen

stehen.

D, Taf. V, 2. Halbmondfrmig. a. Liegende Person, auf beiden

Seiten des Kopfes je ein Stern. Nach links hin ein Zweig mit runden

Frchten. In den beiden Spitzen hohe Buckel. Unter dem Lager

3o]WW
b. In der Mitte eine Erhhung mit Siegelabdruck; die Darstellung

ist undeutlich. Oben und unten je zwei Punkte. Rechts und links

ein liegender Stier. In den Ecken des Halbmondes je ein Punkt.

Das Ganze ist durch eine Perlenlinie eingefat.
35 E, Taf. V, 3. Rechteckig aus hellem Ton. a. Rechts weibliche

Figur auf einem Throne sitzend, einen Modius auf dem Haupte, in

der Rechten ein Szepter. Das Bild stellt die Allat oder Atargatis
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(Vog. 3) dar. Links eine undeutliche Figur, wahrscheinlich ein Fisch.

Weiterhin in zwei vertikalen Zeilen:

Das letzte Zeichen in Z. 1 ist fast ganz verwischt und kann auch ein 5

* sein. Aber ein Buchstabe steht da und man darf nicht das 1 am

Anfange von Z. 2 zu tt'ptt ziehen und "?0 ICp lesen.

b. Ein Lwe berfllt einen Hirsch. Das alte in Vorderasien

verbreitete Motiv war auch in Palmyra beliebt. Man findet es auch

unter den Malereien der Maghrat Abu Suheil, vgl. STRZYGOWSKI, 10

Orient oder Rom, Tafel I und Izwjestija des russischen archologi
schen Instituts in Konstantinopel VIII (1903), Tafel XXVI. ber dem

Lwen die Mondsichel mit der Scheibe.

F, Taf. V, 5. Rechteckig aus hellem Ton. a. Stehende mnn

liche Figur mit langem Haar, in einem Rocke, der bis zu den Knieen 15

reicht. Mit der Linken hlt sie ber die Schulter einen langen, breiten

Gegenstand, vielleicht einen Palmenzweig, mit der Rechten gleichfalls

ber die Schulter einen krzeren schmalen Gegenstand, wohl ein Schwert,

dessen Scheide an der linken Seite herunterhngt. An der linken

Seite der Tessera steht in vertikaler Richtung npjjnjj, an der an- 20

deren Seite [)]Tn.
b. Dieselbe bildliche Darstellung. Links vielleicht Sin, rechts

undeutlich.

G, Taf. V, 4. Die Tessera Vog. 150 (p. 88), von der dort eine

ungengende Holzschnittzeichnung gegeben ist. 2S

a. "65 b. ^]:no bd

rat kitd

inte |||y or

n^nsj wow

Der erste Buchstabe der ersten Zeile von a ist nicht ganz deutlich, 3

doch ist er sehr wahrscheinlich ein 3. Der Name ist eine Kurzform

von 13"73, 13^3 oder auch von 1^13, *b*TQ. Eine Mittelform knnte

^"B sein. Das erste Zeichen der ersten Zeile in b lese ich als , ob

wohl es etwas anders geformt ist als die brigen 0 der Tessera. Der

links nach unten gehende Strich ist besonders scharf zu sehen, daher 35

3*
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kann der Buchstabe kein D sein. Das zweite O ist deutlich mit 23

verbunden. Da n'O auf dieser Tessera ein Geschlechtsname sei,

habe ich bereits Nordsem. Epigr., p. 308 s. v. als Vermutung an

gedeutet. Welchen Sinn hat die erste Zeile? Ich trage kein Be-

5 denken, ^30 im Sinne von ^3 p aufzufassen, obwohl sich sonst 0 =

p aus dem Palmyrenischen nicht belegen lt. B als Verbum pat

hier nicht. Ich vermute darin eine Abkrzung von DytD p auf eine

Adoption hin" (vgl. Cl.-Gan., Recueill, p. 57 ff.). Die Tessera gibt an,

da die auf a genannte Person vermutlich verwandt mit 12

10 1X2 13 13"? 13 (NacrpdXXaeoc,) Nordsem. Epigr., p. 480 unt. durch

Adoption unter die n^O "03 aufgenommen wurde. Da 0E3 eine Ab

krzung von Dyts p sei, die auf Seite a vermerkten Namen ver

schiedene Personen bezeichnen und n^D *03 Apposition zu diesen

Namen sei, ist mir nicht wahrscheinlich, schon aus dem Grunde, weil

15 D deutlich mit [s]33 ligiert ist. Auffallend ist, da beim Datum nur

der Tag genannt ist.

H. Runde Tessera, unbeschrieben. Auf der einen Seite Siegel
abdruck mit weiblichem Kopf, nach rechts schauend mit Helm (Athena?)

bis zum unteren Teile des Halses reichend, auf der anderen Seite ein

20 Abdruck mit weiblicher Bste nach links gewandt.

J sehr schnes Exemplar von Vog. 156, Mordtm. 52, Nordsem.

Epigr., p. 489; K identisch mit Mordtm. 36, NE, p. 488; L mit Ephem.

II, 320C; M mit Mordtm. 34, 35, NE, p. 487 unt. Auf den letzten

beiden sind die Legenden sehr undeutlich.

25 Hebrische Inschriften.

Im September 1908 fand R. Stewart Macalister in Gezer eine

kleine Kalksteintafel mit einer hebrischen Inschrift in sehr altertm

lichem Duktus. Der Vorstand des Palestine Exploration Fund sandte

mir freundlichst gute photographische Aufnahmen des Tfelchens, und

30 ich teilte eine Erklrung der Inschrift im Quarterly Statement vom

Januar 1909 mit. Ihr schlssen sich Deutungenmehrerer Fachgenossen an.1

1 An Old Hebrew Calendar-Inscription from Gezer. i. By Mark LlDZBARSKI,

Quarterly Statement 1909, p. 2629 mit 2 Tafeln. 2. By G. B. GRAY, ibid.,
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Der Palestine Exploration Fund stellte mir auch eine Photographie
der Inschrift zur Verfgung und ermchtigte mich, sie in der Ephemeris

reproduzieren zu lassen (s. Tafel VI).
Das Kalksteintfelchen ist 10,8 cm hoch, 7 cm breit, 1,6 cm dick.

Ein Loch ist darin hineingeschlagen, vermutlich damit man es ver- 5

mittelst eines Hakens an einer Wand oder einem Pfahl befestigte. An

dieser Stelle ist es durchbrochen worden, und das vorliegende Stck

ist der obere Teil der ursprnglichen Tafel.

Nach einer Mitteilung Macalister's wurde der Stein zusammen

mit Gegenstnden gefunden, die etwa dem 6. Jahrh. v. Chr. angehren. 10

Die Inschrift mu aber bedeutend lter sein \ Der Schriftcharakter

ist unbeholfen
, der Schreiber ist in der Formung der Charaktere un

sicher und kein Zeichen gleicht dem anderen. Aber diese Ungebt-
heit ist es nicht, die der Inschrift ihren archaischen Zug verleiht; die

Schrift ist an sich von hchster Altertmlichkeit. Die Siloahinschrift 15

wurde von einem gewandten Schreiber an den gegltteten Felsen ge

schrieben, aber der leichte und geschwungene Duktus war, wie die Siegel
inschriften zeigen, nicht seine individuelle Eigentmlichkeit. Die Neigung,

die nach links gehenden Schfte lang hinzuziehen und zu krmmen, die

Anhngung von Hkchen an den Enden der Striche waren damals schon 20

allgemein dem hebrischen Zweige der semitischen Schrift eigentmlich

und zeigen ihre Nachwirkungen bis in die samaritanische Schrift hinein.

Jlese Tendenzen treten beim neuen Funde noch nicht hervor; fast alle

Wichen haben die lteste Form, die man berhaupt aus semitischen Denk-

lern belegen kann. Ein so altertmliches Samekh ist bisjetzt berhaupt 25

och nicht in einem semitischen Texte gefunden. Nur das erste Waw

, 30 23- 3. By E. J. PlLCHER, ibid., p. 33 34. Bemerkungen von R. A. Stew-

*\rt Macauster, ibid., p. 88 92. The Gezer Hebrew Inscription. By Seb. Ronze-

ali.e, ibid., p. 107 112. Notes on the Gezer Calendar and some Babyionian Parallels.

p?y Samuel Daiciiks, ibid., p. 113 118. Notes on the Old Hebrew Calendar-Inscrip

tion from Geze> . By Gustaf Dai.man, ibid., p. u8 119. H. Vincent. Un calend-

rier agricole israite. Rev. bibl. 1909, p. 243-269 mit Tafel. J. Halevy. Une

ancienne inscription hibra'ique agriculturale de Gezer. Rev. sem. XVII (1909), p. 151

153. Bemerkungen von R. Dussaud, Revue de fHistoire des Religious 1909, p. 138 f.

L'inscription hibraique de Guizer. Ch. Bruston, Les Inscriptions en Hbreu Archaique,
Paris 1909, p. 27 37. The Gezer Inscription. By G. B. Gray. Quarterly Statement

1909, p. 189 193. The Old Hebrew Calendar-Inscription from Gezer. By Mark

Lidzbarski, ibid., p. 194 f. Bemerkungen von Stanley A. Cook, ibid., p. 233.

Ein altpalstinensischer landwirtschaftlicher Kalender. Vom Herausgeber (Katl Marti),
ZATW XXIX (1909), p. 222-229 mit Tafel.

' Vgl. die nachtrglichen Bemerkungen Macvlister's, p. 88.

I.idibarski. Ephemeris HI. 4
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in der ersten Zeile zeigt schon einen bergang zu der speziell hebr

ischen Form des Zeichens. Wie bei einzelnen Buchstaben der Siloah

inschrift schneiden sich auch hier manchmal die Striche anstatt sich in

den Endpunkten zu treffen; aber hier ist es keine Manier, sondern eine

5 Folge der Ungewandtheit des Schreibers. Die Inschrift drfte min

destens um 100 Jahre lter sein als die Siloahinschrift und ist kaum

nach dem 9. Jahrh. v. Chr. entstanden.

Die Schriftflche zeigt allerhand Striche und Figuren, die nicht

zum jetzigen Texte gehren. Ich habe die Vermutung ausgesprochen,
10 da die weiche Kalksteintafel als Schreibtafel benutzt wurde, da sie

schon frher ein- oder mehrmals beschrieben war und die Striche

berreste der letzten schlecht wegpolierten Schicht seien, d. h. da

die Tafel ein Palimpsest sei. Diese Annahme wird von MacaLISTER

verneint, whrend Vincent sie nach Prfung des Originals be-

15 sttigt.
OTT | *\H VIT 1

w\b ott | in 2

tob isy nT 3

D"iyt? -rcp nT 4

to nsp ht s

oott 6

yp nT 7

MACALISTER bezeichnete die Inschrift nach dem hufigen rTV als

einen Kalender. Dies ist in einem gewissen Sinne richtig. Die Tafel

25 enthlt keine systematische Einteilung des ganzen Jahres, sondern ver

zeichnet die Monate landwirtschaftlicher Arbeit in ihrer natrlichen

Folge. Die Aufzhlung beginnt mit dem Anfange des Herbstes, ber

geht die beiden eigentlichen Wintermonate, fngt mit dem Beginne

des Frhjahres wieder an und zhlt die Monate weiter in ununter-

3obrochener Folge auf. An der Spitze steht der Monat des *)?, des

Einheimsens"1. Da die Aufzhlung hier anfngt, whrend der *)D

das landwirtschaftliche Jahr abschliet, zeigt, da damals schon der

Jahresanfang unabhngig vom landwirtschaftlichen Abschlu des Jahres

astronomisch auf den Herbst festgelegt war. Vielleicht war der Aus-

31; gangsounkt die Tag- und Nacht-Gleiche des Herbstes, vielleicht auch

1 So richtig Dalman statt Obsternte.''
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schon eine Kombination des Sonnen- und Mondjahres. So fiel der *)p$
in den ersten Monat des neuen Jahres, wie spter nach der Regelung
der Festzeiten der *)Dn jn1.

Hinter HT steht hier und im folgenden ein Zeichen, das in der

Form variiert, aber graphisch nur dem semitischen Waw entsprechen 5

kann. Vor *)DK zeigt es einen bergang zwischen den altsemitischen

bormen des Waw und der der Siloahinschrift; am Ende der ersten

Zeile ist es halb zerstrt. In der zweiten Zeile hat es die Form Yj
die man auch auf Siegeln findet2. Y in z- 5 entspricht dem Waw

der Mesa-
, ^ in Z. 6 dem der Zkrinschrift. Die vorliegenden Formen io

weichen nicht so sehr von einander ab, da sie nicht zu gleicher Zeit

in der Umgebung des Schreibers gebraucht sein konnten. Er stie

auf sie hie und da, und da er selbst keine
,,ausgeschriebene Hand''

hatte, schwankte er, welche Form er anwenden sollte. Nach dem

alttestamentlichen Sprachgebrauche erwartet man *)Pn MT usw. Da 15

nun das sdsemitische n die Form Y> Y hat und das sdsemitische

(D sich eher von :3 als von Y ableiten lt, sprach ich die Ver

mutung aus, da in alter Zeit der Gebrauch von *^l und Y ^ur n un<^

1 schwankte und hier Y den Wert eines n habe. Aber es ist nicht

ntig, zu diesem Auswege zu greifen. Das Waw ist hier als Waw 20

compaginis, wie in fIK'inin ,
aufzufassen. Auch im AT steht nach

diesem Waw niemals der Artikel. Es ist, worauf mich G. Hofi-.mann

aufmerksam macht, geradezu gleichbedeutend mit der Determination

des zweiten Nomens. ^*W1JTTI in Gen 1, 24 ist im folgenden Verse

durch |HWn J"Pn ersetzt. Auch in der Inschrift steht das Waw nur, 25

wo man nach ATlichem Sprachgebrauche beim folgenden Nomen den

Artikel erwartet. Eine Ausnahme bildet nur yp m\ Aber bei einem

so ungebten Schreiber fallt auch eine stilistische Inkonsequenz nicht

allzuschwer ins Gewicht.

Pater Vincent sucht in seinem Artikel, dessen Wortflle und 30

dnkelhafter Ton von der Nichtigkeit der Ergebnisse stark absticht,

das fragliche Zeichen als Nun zu deuten und liest ]HT als Dual oder

Plural. Diese Lesung ist ganz ausgeschlossen; in der ganzen Ge

schichte des Alphabetes hat Nun keine der hier stehenden Formen.

1 Vgl. Bknzingkr, Hebrische Archologie 2. p. 168 f.

i T KW, Sir^el ..:' Gemmen, Tafel III, n" ~, 6; CR 1906, p. 15.

4*
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Um sein Nun zu retten, sieht V. in den rechten Hlften der Kpfe
berreste aus der Schrift der unteren Schicht. Aber es wre ein

sonderbarer Zufall, wenn sich an allen Nun der Inschrift solche ber-

reste erhalten haben sollten. Auerdem ist der Schaft des Zeichens

5 vor *)DK, auf das sich V. besonders sttzt, von links nach rechts ge

wandt, whrend der Schaft des t-, stets die entgegengesetzte Richtung

hat. Da in der Sprache des Autors die Endung des Plurals oder

Duals nicht ) war, zeigt auch D"IJ?ty in Z. 4.

Das N in *)DN hat oben noch einen Querstrich, so da der Kopf
towie ein Stern aussieht. Aber der Strich gehrt nicht organisch mit

dem Kopfe zusammen, denn N in der vertikalen Linie hat die ge

whnliche altsemitische Form. Man darf daher nicht jenes N als Sttze

fr PrTORIUS' Ableitung des semitischen Alphabets aus dem cypri-

schen1 verwerten. 2 ist anscheinend nachgetragen.

15 Vor dem folgenden nT steht ein Vertikalstrich, vielleicht mit

einem Queransatz oben links, wie auch vor ITT in Z. 2. Es ist ein

Satztrenner. Sonst beginnt der Schreiber mit nT eine neue Zeile;

hinter den beiden ersten Monatsbezeichnungen machte er keinen Ab

satz, daher verwandte er Trennungsstriche, wie wir, um Verschiedenes

20 innerhalb der Zeile zu trennen, liegende Striche setzen. Die kleinen

Striche am Fue des folgenden Jod gehren nicht zum Buchstaben.

Das Zeichen hinter MT ist halb zerstrt, ist aber jedenfalls auch ein

Waw. Der letzte Buchstabe der ersten Zeile ist selbst auf der Auto

typie deutlich als t zu erkennen.

25 Am Anfange der zweiten Zeile ist "1 in einen anderen Buchstaben

hineinkorrigiert. Vermutlich hat der Schreiber erst HT schreiben

wollen, merkte aber gleich, nachdem er das Jod begonnen, den Irrtum.

Vpb ist im AT ein rraE XefiLievov und die Bedeutung viel errtert.

Auch aus dem Tfelchen ist sie nicht genau zu bestimmen. Dalman

30 drfte es mit Recht als die Sptsaat" auffassen.

Vor MT in Z. 3 steht ein Strich, der mit MacAUSTER (p. 89)

noch zum Schafte des 1 am Beginne der zweiten Zeile gehren drfte.

Aus dem hebrischen TS?B und dem arabischen o^* ergibt sich fr

Ity am ehesten die Bedeutung fllen". Danach mte man an-

35 nehmen, da die Flachsstengel mit einem *TCJ> abgeschlagen wurden.

Freilich wurde in alter Zeit und wird noch jetzt der Flachs gerauft.

1 ber den Ursprung des kanaanischen Alphabets, vgl. besonders p. 9.
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Dalman vermutet, da man den "rejJD verwandt habe, den Flachs mit

der Wurzel auszugraben, wie auch der DIT)**? zum Graben verwandt

wurde, vgl. Lew, Neuhebr. Wrtb. IV, p. 372 f. In Palstina wird jetzt

wenig Flachs gebaut, nach MACALISTER (p. 90) in der Nachbarschaft

von Gezer berhaupt , nicht. Nach einem Gewhrsmanne M.'s wird 5

Flachs in der Gegend von Aleppo reaped in exactly the same manner

as wheat".

Z. 4. Wtyto YJJ? nT. Der Schreiber setzte das niedriger als die

brigen Zeichen. Auch in Z. 6 steht es so tief, da der Schaft in

einer Hhe mit der unteren Zeile steht. In Z. 4 ist auerdem hinter 10

dem "1 eine Verletzung im Steine sichtbar, so da auch diese den

Schreiber veranlassen konnte, das tt etwas tiefer zu setzen.

Z. 5. fe n?J3 HT, s. v. a. terl 1?j? nT. Der linke Strich am Kopfe
des D ist weit ber das Ziel hinaus verlngert. Auf dem Felde des

Schreibers oder in der dortigen Gegend wurde wahrscheinlich gar kein 15

oder wenig Weizen angebaut, sonst htte er ihn in dieser Zeile er

whnt.

Z. 6. "MST inT. Die Lesung von 1DI ist vllig sicher. Nach Ronze-

VALLE und Dalman bedeutet lt hier das Putzen und Schneiteln der

Reben im Sommer. 20

Z. 7. yp_ HT, nach der vorliegenden Schreibart sollte man yp inT

erwarten, s. oben p. 39. yp ist = flj? Sommerobst", vielleicht schon

hier besonders Feigen, was fr eine sptere Zeit bezeugt ist, vgl. LEW,

Neuhebr. Wrtb. IV, p. 300.

Am linken Rande steht noch eine vertikale Zeile. Sicher ist 2N, 25

dahinter steht sehr wahrscheinlich ein Jod, das in ein 1 hineinkorrigiert

ist. Ein n kann es nicht sein, denn H hat im Hebrischen niemals

diese Form gehabt. Auf der Photographie ist nachher noch ein hori

zontaler Strich zu sehen, der bis zur Bruchstelle reicht und am ehesten

zu einem 3 gehrt. Es scheint ein Name wie [pTjlTSK dagestanden 30

zu haben, der den Schreiber bezeichnete. Sollte hier der Rand tat

schlich durch einen Buchstaben gehen, was sich nur nach dem Origi

nale feststellen liee, so wrde sich daraus ergeben, da die Tafel noch

weiter nach unten reichte, als sie die gegenwrtige Inschrift erhielt.

Bedenkt man ferner, da nach semitischer Art hinter einem Namen 35

gewhnlich noch ein Patronymikon steht, so knnte ein greres Stck

weggebrochen sein. In der Aufzhlung vermit man den "TJ2 [VjnT.

Da, wie VlNCENT will, "10? die Weinernte bezeichne, ist unwahr-
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scheinlich. Ich sprach nun die Vermutung aus, da dieser Monat noch

in einer achten Zeile genannt war. Dies wird von MACALISTER in Ab

rede gestellt, da der Bruch durch das Loch gehe und vom rechten Rande

bis zu diesem keine Zeile gestanden haben knne. Reichte aber die

5 Tafel weiter nach unten, so kann unter dem Loche noch eine oder

mehrere Zeilen gestanden haben. Freilich waren hchstens noch zwei

Monate genannt, so da auf keinen Fall zwlf Monate aufgezhlt
waren.

Ich habe die in der Inschrift genannten Monate zeitlich fest-

10 zusetzen gesucht, und damit stimmen im Groen und Ganzen die An-

setzungen Dalman's berein. Der Monat des Einheimsens" entspricht

ungefhr unserem Oktober, der Monat der Saat" unserem November.

Dalman glaubt, da die vertikalen Striche hinter dem ersten und

zweiten Monat andeuten, da an dieser Stelle ein Monat ausgelassen

15 sei, danach bezeichne der Monat der Saat den Dezember. Dies ist

mir nicht wahrscheinlich. Der Monat der Sptsaat" ist Februar,

der Monat der Flachsernte" Mrz, der Monat des Gerstenschnittes"

April, der Monat des Schnittes des ganzen (Restes)" Mai, der Monat

des Schneitelns der Reben" Juni, derMonat der Obst- bezw. der Feigen-
20 ernte" Juli.

Der Inhalt der Inschrift verbietet es, in ihr, wie Vincent will,

den Erla einer zentralen Behrde oder die Verordnung eines Dorf

scheichs an seine Leute zu sehen. Dazu ist sie zu unbestimmt und

allgemein gehalten. Reicher, eingehender, bestimmter gefat, auch nur

25 in der Art der inschriftlichen rmischen Bauernkalender, die G. WiSSOWA

in Apophoreton (Halle 1903) p. 2951 behandelt1, htte sie wohl dem

Landmanne Anweisungen geben knnen2; was ihr jetziger Inhalt sagt

ist fr den Bauern selbstverstndlich. Es konnte niemand auf den

Gedanken kommen, erst zu sen und dann einzuheimsen oder erst den

30 Spelt bezw. den Weizen und dann die Gerste zu ernten. Der Schreiber

war ein Landmann, man nenne ihn Bauer oder Gutsbesitzer oder Pchter.

Er konnte schreiben, im Orient noch jetzt auf dem Lande eine Selten

heit, und er suchte seine Kunst auszuben. Weit reichten seine Inter

essen und sein Wissen nicht, und so schrieb er etwas aus dem engen

35 Horizonte seines Lebens hin. Er lehnte sich vielleicht an ber

kommenes an, doch konnte er auch selbst auf den Gedanken kommen,

1 Auf diesen Aufsatz machte mich Praetorius aufmerksam.

2 Dies sollten brigens auch die rmischen nicht tun, vgl. Wissowa, p. 43, n. I.
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die Monate landwirtschaftlicher Arbeit zusammenzustellen. Die beiden

Wintermonate Dezember und Januar, in denen die Arbeit auf dem

Lande ruht, berging er. Der Inhalt ist selbst fr einen Bauernkalen

der armselig genug, doch mochte immerhin der Schreiber sein Opus
als eine hervorragende Leistung ansehen und das Tfelchen an der 5

Wand oder sonstwo befestigen, um es zur Schau zu stellen. Doch

ist zu bercksichtigen, da die Tafel schon vorher ein- oder mehrmals

beschrieben war, und der frhere Inhalt sollte vielleicht zu allgemeiner
Kenntnis gelangen.

Solche Zusammenstellungen liegen, wo landwirtschaftliche Interessen 10

vorhanden sind, nahe, und man findet sie auch sonst. Saat, Ernte,

Obst- und Weinlese werden natrlich mit Vorliebe genannt, darum

zeigen alle die Listen Berhrungen, ohne da genetische Zusammen

hnge zu bestehen brauchen. Auf die rmischen Bauernkalender habe

ich bereits hingewiesen. In Tosefta (ed. Zuckermandel), p. 215, Z. 1 5 ff". 15

wird das Jahr in landwirtschaftlicher und klimatischer Hinsicht in 6 Ab

schnitte geteilt, die von der Mitte eines Monats bis zur Mitte des

zweitnchsten reichen. Die Stelle lautet: 1^03 *$m |llm nttTl "tri

vk p-i "ttn *np p-o *w-n ms m ^n *pin m? -sni nn& v*?D3 n&n jn

dim "Htwi ^m W? n wi pp n w\ nn ]vd ***n Tsp -jvd "w-n. 20

Man findet also hier JHt, "p und yp wieder. In der babylonischen

Monatsliste bei DELITZSCH, Assyrische Lesestcke*, p. 114 f. erklrt

DAICHES sechs ideogrammatische Bezeichnungen als landwirtschaftliche

Angaben, zwei weitere holt er aus einer anderen Liste. Ein anderer

Assyriologe wird vielleicht mehr Ideogramme in diesem Sinne deuten 25

und aus einer dritten Liste noch einige Bezeichnungen heranziehen.

Aber immerhin ist zu bercksichtigen, da auch in Italien das Jahr in

acht landwirtschaftliche Abschnitte eingeteilt wurde {Apophoreton,

p. 43). Daher wre es mglich, da auch in unserem Kalender

die Teilung des Jahres in acht Perioden gewollt ist und nT hier ber 30

den kalendarischen Monat hinausgeht. Es ist nun die Frage, ob die

landwirtschaftlichen Verhltnisse der Umgegend von Gezer eine solche

Einteilung zulassen, was ich nicht zu bestimmen vermag. Dabei

mu man immer die Mglichkeit im Auge behalten, da die Tafel

nicht vollstndig ist, oder da der ungebte Schreiber frher an den 35

Rand geraten ist als er wollte und vor dem Abschlu seiner Auf

zhlung abbrechen mute.
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In Gezer wurden auch einige Krughenkel mit Stempelabdrcken

gefunden. Unsicher ist die Lesung der Legende, von der hier eine

Abbildung beigegeben ist1. Die nchstliegenden Lesungen:

BT!"!, JTH, mo**) usw. geben keinen Sinn; JTOtD, wie Cl.-

5 Gan. will, steht nicht da. Die Schwierigkeit liegt be

sonders im Zeichen (\). Ich glaube, da es eine Liga

tur ist und die beiden Buchstaben O (Ain) und X (Zain) enthlt.

Der Graveur konnte auf dem Stempel nicht mehr als vier Buch

staben unterbringen, daher suchte er sich durch die Ligatur zu

10 helfen. Die Inschrift enthielte danach den gewhnlichen Namen

Diese Deutung findet eine Sttze in einem

neuen Funde (QS 1909, p. 22). Auf diesem

Stempel beginnt die Legende oben und luft

links herum. Sie enthlt also den Namen mtJJ.

Es ist eine Kurzform von iTTfJ>, entweder riTJJ,

oder rnjJJ wie ilb"*?^. Die beiden Namen be

zeichnen vielleicht dieselbe Person. Auf dem

neuen Stempel gravierte der Stempelschneider,
20 da er wiederum nur vier Buchstaben unterbringen konnte, eine Kurz

form des vollen Namens ein. Wie aus der Jetztzeit, so lassen sich

auch aus dem Altertume Beispiele belegen, da eine Person bald mit

dem vollen Namen, bald mit einer hypokoristischen Form benannt wird.

Ja man findet manchmal auf demselben Denkmal die beiden Formen

25 nebeneinander, vgl. Ephemeris II, p. 5 f.

Beachtenswert ist, da das l auf dem neuen Stempel nicht die

hebrische, sondern die phnizische oder aramische Form hat. Diese

Form findet sich auch auf dem Siegel bei Lew, Siegel und Gemmen,

Taf. III, n 6, und es ist mglich, da dieses Siegel, sowie der Stempel,

30 mit dem der Abdruck von Gezer hergestellt wurde, von einem Phni

zier geschnitten wurden. Das Alter der beiden Abdrcke von Gezer

ist bei der geringen Anzahl der Zeichen schwer zu bestimmen. Vor-

exilisch sind sie jedenfalls und sie knnen bis in das 7. oder 8. Jahr-

1 Vgl. Palestine Exploration Fund, Qu. St. 1907, p. 264. Deux inscriptions
israilites archatques de Gezer, Cl.-Gan. , Recueil VIII, % 14, p. 103 II 2. M. LiDZ-

barski, The Old Hebrew Jar-seals from Gezer. Pal. Expl. Fund, Qu. St. 1909,

p. 154.
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hundert v. Chr. hinaufreichen. Daher kann mit my auch der Knig
von Juda dieses Namens gemeint sein.

Die theophoren Namen mit 1?y sind allerdings sehr hufig. Bei

den Ausgrabungen in Jericho fand Sellin einen Krughenkel mit einem

Stempel, der in Spiegelschrift in aramischen Charakteren die Auf- 5

schrift

t || yrrb
trgt1. Die Buchstaben der ersten Zeile haben dieselbe Form wie

auf den Papyri von Elephantine, T hat einen lteren, 1 einen jngeren

Typus: Lj/^. Der Stempel gehrt also etwa dem 5. Jahrh. v. Chr. an. 10

Andere in Jericho gefundene Henkel tragen Stempel mit den

Legenden iT und VT2. Die Autotypien geben die Charaktere nicht

scharf genug wieder, die Stempel scheinen aber doch dem 5. 4. Jahrh.

v. Chr., wie auch Sellin annimmt, anzugehren. Die Form des Jod

ist archaisch, aber wir wissen aus der Inschrift von cArq el-Emir, da 15

diese Form sich bei den Juden lange erhalten hat3. Es ist mir nicht

wahrscheinlich, da der Aufdruck des Gottesnamens besage, da der

Inhalt der Gerte dem Jahwe geweiht sei, woran wohl Sellin nach

seinem Hinweise auf Zach 14, 20 f. denkt. Dann stnde doch wohl n*b

bezw. "IiT^. Vielleicht hat die Legende apotropische Bedeutung. Der 20

Gottesname soll die Geister von den Gefen und ihrem Inhalte fern

halten. Als Abkrzungen von Personennamen wren die Legenden

schlecht geeignet, da viele Namen mit iT, 1IT begannen.

Ein anderer Stempel soll die Legende J"l2flD in aramischen Schrift

zgen tragen (ibid., p. 40). Sellin gibt keine Abbildung bei, und 25

ich kann mir selber kein Urteil ber die Lesung bilden. Vielleicht

enthlt der Stempel den Namen des Ortes n^te(H) in Benjamin,

Jos 18, 26.

Im Sommer 1905 wurde im Teil el-Mutesellim ein Siegelstein aus

Lapis lazuli mit gyptischer Darstellung und hebrischer Aufschrift ge- 30

funden. Er ist von ERMAN und KaTZSCH beschrieben und erklrt*.

Die Darstellung zeigt ein symbolisches gyptisches Knigsbild, Ver-

Vgl. Mitteilungen der Deutschen Orient-Gesellschaft zu Berlin. Dezember 1908.

Nr. 39, p. 38 40. Es ist der Stempel, von dem p. 40 unten die Rede ist. Sellin

sandte mir das Original zur Bestimmung der Legende nach Greifswald.

-1 Sellin, ebenda p. 39. 3 Siehe auch weiter unten, p. 50, Z. 18 f.

4 Ad. Erman. E. KAUTZSCH. Ein Siegelstein mit hebrischer Unterschrift vom

Teil el-Mutesellim. Mitt. u. Nachr. d. Deutsch. Palstinavereins 1906, p. 3335.
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einigung von Lwe und Falke mit Krone. Die Hieroglyphen davor

haben schwerlich einen Sinn, es sind - Leben" auf einem Zeichen,

das allenfalls aus )iiini( Kanal" respektive geliebt" entstellt sein mag;

das ganze eingeschlossen in einen Ring, der wohl den gyptischen

5 Knigsring (J darstellen sollte". Darunter steht in einem Segment

^DN? dem Asaph". b und N haben die Form der Siloahinschrift,

D hat nur zwei Horizontalen, ist wegen Raummangels sehr niedrig

geraten. Alter ca. 7. Jahrh. v. Chr.

Dalman teilt ein Siegel unsicherer Herkunft in der Form eines

10 Skaraboids mit, das auf der flachen Seite die Darstellung eines auf

einem Schiffe zwischen zwei Gestellen mit Palmetten thronenden

Mannes, auf der konvexen die Inschrift ln^li )||2 ytiwbb zeigt1.

Vincent, der das Original genau untersucht hat, erhebt sehr gewich

tige Einwnde gegen die Echtheit8.

15 Ein hebrisches Siegel wurde auch in Karthago gefunden 3. In

einem Grabe der Nekropole von St. Monica entdeckte Delattre im

November 1905 einen groen Marmorsarkophag etwa aus dem 3. Jahrh.

v. Chr., und in ihm lag neben allerhand anderem Gert ein vergoldeter

Metallring mit einem Skaraboid aus Karneol. Die Gravierung zeigt
20 das Bild der Nephtis mit nach vorn gewandten Flgeln, die Rechte

erhoben, in der Linken, die hinter dem linken Flgel verborgen ist,

eine Lotusblume haltend. Auf die leeren Flchen des unteren Teiles

der Darstellung sind die Buchstaben

25 3K

verteilt. Man kann 2vb (Berger) und V!h6 (Cl.-Gan.) lesen. Das

Siegel drfte dem 8. 7. Jahrh. v. Chr. angehren. Wie es nach

Karthago und in einen Sarkophag spteren Datums gekommen ist,

wissen wir nicht.

1 Ein neugefundenes Jahvebild, Von G. Dalman. Palstinajahrbuch II (1906),

p. 44 50 und Taf. I.

2

Hugues Vincent. Pseudo-figure de Jahvi recemment mise en circulation. Rev.

bibl. 1909, p. 121 127. Das Siegel ist auch von Sayce Pal. Explor. Fund, QuSt.

1909, p. 156 mitgeteilt. Die beiden anderen von ihm ebenda besprochenen Siegel
hat bereits Cl. Gan. im Jahre 1892 bekannt gemacht (Nordsemil. Epigr., p. 78, n 1072,

vgl. auch Pal. Explor. Fund 1909, p. 232).
3 Vgl. CR 1905, pp. 751, 757 f.; 1906, p. 14 f. Ph. Berger, Intaille
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Dalman bespricht die bisher in Palstina gefundenen Gewichte

und teilt ein neues mit, das auf dem Ras Salah bei Sa'ft gefunden
wurde1. Es trgt die Aufschrift Vp3 und wiegt 6,65 gr. Der Stein

soll wohl einen halben Sekel phnizischen Systems darstellen, ist aber

untergewichtig, da er ca. 7,25 gr. wiegen mte. 5

In Gezer fand MACALISTER ein Gewicht mit der Aufschrift D^B.

Danach ist der Messingwrfel Ephem. II, p. 149 doch echt. Cl.-Gan.

versucht das Wort zu erklren (Recueil VIII, p. 105 112). Er

deutet D,B im Sinne von D^tf"^ Zach 13, 8 als 2/y Das Gewicht

von Gezer wiegt 7,27 gr., das von Barton y,yy gr. Cl.-Gan. ver- 10

mutet, da die Einheit der *)5tl von ca. 10,21 gr. war. Dies alles ist

sehr unsicher, zumal wie Cl.-Gan. selbst hervorhebt, das Gewicht von

7,27 gr. ungefhr die Hlfte des Sekels phnizischer Norm ist.

Ein angeblich aus Sebastije stammendes kleines Gewicht aus

Bronze in der Form einer Schildkrte trgt nach einer Mitteilung 15

BARTON's2 die Aufschrift tPDn und wiegt 2z/2 gr. oder 58 grains. Die

zweite Gewichtsangabe scheint die richtige zu sein, darnach mu es

33/4 gr. heien. BARTON fat PPl richtig als ein 1/5 auf. Es ist ein

untergewichtiges Fnftel des schweren babylonischen Sekels, der auch

in Palstina verbreitet war. 20

Im Jahre 1906 fand De MORGAN bei den Ausgrabungen in Susa

Stcke zweier Alabastra mit althebrischen Aufschriften. Sie lagen in

einer Tiefe von 5 m., in einer Schicht, die sich sicher nach der Zer

strung Susas durch ASurbanipal und vor der Ankunft der Perser" ge

bildet hat. Die Stcke werden von Cl.-Gan. behandelt 3. Das Frag- 25

ment A gehrt zum oberen Teile eines Alabastrons und zeigt, da

dieses einen kurzen Hals mit einer ffnung von hchstens 3 cm.

hatte. Das kleinere Stck B soll gleichfalls zum Mundstcke eines

Alabastrons gehren. Die Inschrift A ist vollstndig, von B, die an-

ligende hibrdique provenant de Carthage. Rev. d'assyr. VI (1906), p. S3 f. Nach OB

XX, 5612.
1 Neugefundene Geivichte. Von Prof. D. Dalman. ZDPV XXIX (1906),

p. 9294-

* Three Objects in the Collection of M. Herbert Clark, of Jerusalem. By George

A. Barton. JAOS XXVII (1906), p. 400 f.

3 Deux alabastra israiles dicouverts Suse. Recueil VII
, S 37 P- 294 34

und Tafel V.
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scheinend gleichlautend war, ist nur das Ende erhalten; beide geben
das Volumen der Gerte an.

A: An nym An rsni i jn
B: An n

5 ,,i Hin und zweidrittel Log". Der Hin fate 6,074 Liter, der Log
als sein Zwlftel 0,5062 Liter1. Danach muten die Gerte, oder

wenigstens das Gert A ca. 6,45365 Liter fassen. Cl.-Gan. hebt her

vor, da, nach dem geringen Umfange der ffnung, das Gert nicht

dieses Volumen haben konnte, und vermutet, da die fr Hin und

10 Log angenommenen Mae nicht richtig seien. Aber vielleicht waren

die ffnungen absichtlich so klein hergestellt, um die Gerte leichter

und fester verschlieen zu knnen und ein Verdunsten des Inhaltes zu

verhten. Ist es brigens nicht mglich, da die Fragmente nicht zu

den Gefen selber, sondern zu Verschlustcken, Stpseln gehren?

15 Man wolle sie daraufhin ansehen.

Der Charakter der Schrift pat zu der von MORGAN gegebenen

zeitlichen Bestimmung. Sie steht dem Duktus der Siloahinschrift

nahe, weist aber jngere Zge auf (1, X). Die Inschriften werden in

der zweiten Hlfte des 7. Jahrhunderts entstanden sein. Wie die

2ojdischen Gerte um diese Zeit, vor dem babylonischen Exil, nach

Susa gekommen sind, ist schwer zu sagen. Haben sie etwa Juden in

der Heeresfolge Asurbanipals hingebracht?

Qby in Mesa, Z. 10 fat PRAETORIUS (ZDMG LX, 1906, p. 402)

im Sinne
,,
schon immer" auf. In dem noch nicht mit Sicherheit ge-

25 deuteten /VI in Z. 12 sieht Pr. eine versehentliche Schreibung statt

lT")p2. Bei StTl Z. 8 (s. Bd. II, p. 151 f.) ist ihm die passivische Lesung

(3Bh) wahrscheinlicher.

HT in der Siloahinschrift erklrt Pr. als ^^ Echo".

1 BENZINGER, Hebrische Archologie *, p. 193.
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Die Princeton University Archaeological Expedition to Syria hielt

sich auch in Arq el-Emir auf und dabei hat Littmann genaue

Reproduktionen der vielerrterten hebrischen Inschriften hergestellt1.
Der erste Buchstabe ist sicher ein , der zweite sieht freilich eher

wie ein 1 als ein 1 aus, dennoch kann man jetzt die Lesung iT31B 5

als gesichert ansehen.

In der antiken Nekropole von Alexandria, etwa 3 km. nordst

lich von der Stadt, in der Nhe von El-Ibrhimije, fand Dr. Brecia

einige Inschriften, die z. T. von Juden herrhren. Sie werden von

Cl.-Gan. mitgeteilt. 10

A. Mit roter Farbe auf den weien Stuck gemalt, mit dem die

Wand bekleidet ist. Sie steht in einem Rahmen in der Form einer

oben zugespitzten Stele, eines t?B3. Jdisch-aramischer Schrifttypus,
der der Schrift der Ostraka Ephem. II, p. 246, III, p. 23 ff. sehr

nahe steht. 15

,Tnpy

Cl.-Gan. kombiniert den Namen der Inschrift treffend mit 2\py, dem

des Sohnes des ,0,J>1,,,?K, I Chr. 3, 24 (sie!). Er hebt hervor, da ZHpj; eine 20

Kurzform von TapJJ sei, und diese Namen, wenn auch nicht dieselbe

Person, so doch Angehrige desselben Geschlechtes bezeichnen

knnten. Ephem. II, p. 21 ist 2)py der einzige biblische Name der

Form btp, zu dem ich keine entsprechende auf JT ausgehende Bildung

anfhren konnte. Die Lcke wird durch das neugefundene rP2py 25

passend ausgefllt. Schon der Fundort fordert die Entstehung der

Inschrift in griechischer Zeit, und dem entspricht auch der Charakter

der Schrift. Sie gehrt dem 3. 2. Jahrh. v. Chr. an.

1 Publications of the Princeton University Archaeological Expedit:.m to Syria in

1904 1905. Division III. Greek and Latin Inscriptions in Syria. Section

A. Southern Syria. Part I. Ammonitis by Enno Littmann. Leyden 1908, IV,

20 SS. 4. The Hebrew Inscriptions of 'Ari- il-Emir, p. I -7.

a \.\uitique ntcropoh juwe <PAlcxandrie. Recueil VIII, $ 8, p. 5971, pl. II V.
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B. Gleichfalls mit roter Farbe aufgemalt.

i 7

7 b

7- 3

3 3

Die Strichfigur soll eine Tr, vielleicht auch ein Gerst darstellen.

Die vier Zeichen rechts scheinen mir alle Zahlzeichen zu sein. Da

die drei gleichartigen Charaktere kein D sind, kann man aus der Form

5 des D in den aramischen Ostracis ersehen. Der vierte Buchstabe

kann aramisch weder ein noch ein fi sein, wie schon aus den ent

sprechenden Charakteren links zu ersehen ist. Rechts steht 20 (X)

iooo, darunter 20 ( + ) 20. Welche Bedeutung diese Zahlen haben,

bleibe dahingestellt, desgleichen ob jede der beiden Zahlenreihen

10 mit den beiden Buchstaben derselben Reihe links zusammengehrt.

Vor 3 der ersten Zeile scheint mir kein Zeichen mehr zu stehen.

Da die vier Zeichen links *inl ArjuriTpioc, seien (Cl.-Gan.), ist

denkbar.

C. Gleichfalls mit roter Farbe aufgemalt.

15 . M

"-'A

Am Tage 10. 'AttoMw . . . ." (Cl.-Gan.). Es ist nicht ganz

sicher, da das Zeichen hinter D'O eine 10 sei. Das ^ hat auch hier

die archaische Form, s. oben p. 45.

20 Spoer teilt Inschriften auf jdischen Ossuarien mit, die sdstlich

von Jerusalem, nicht weit von SCHICK's Amphitheater gefunden wurden.

Sie befinden sich jetzt bei den deutschen Benediktinern in Jerusalem l.

A. Sp. 1. Spoer liest JTOT = IT3'i1\ was recht unsicher ist.

b. sP. 2. min\

2S
c. sP. 3. mapiamh iTprr nn ono.

1 Some Hebrew and Phoenician Inscriptions. By Hans H. Spoer. JAOS XXVIII

(1907), P- 355-359 mit Tafel.
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In Maptdun. ist an die semitische Form des Namens einfach r\ an

gehngt, wie bei ZaXujjur] und anderen semitischen Frauennamen, (s

Ephem. II, p. 2i2S 22 8 85 I9 328,0 u.a.). Auch bei Josephus hat die

bessere berlieferung Mapidjun. TpiT scheint dazustehn, ist aber

wohl fr rrpirp verschrieben.

d.sp. 4. gaicabh ]iib nn jnt?^
Der Name )1B"IB Tpqpuuv ist bei den Juden in dieser Zeit sehr

hufig, vgl. auch G.

ESp. 5. 6AI6ZPOC -irjT^
6A6A 10

ZAPOY
1T' P

SPOER liest unrichtig *b statt mb und vermutet daher, da die

Knochen zweier Personen in das Ossuarium gelegt wurden. In ~ttb hat

man das Prototyp zu Act^apoq. Die griechische Beischrift ist hier

wiederum semitischer als die semitische, vgl. auch Ephem. II. p. 615

ob., 282 f. Die Patronymika scheinen von anderer Hand geschrieben
zu sein.

F.Sp. 6. A6Y6IC A.
G.Sp. 7. J1B1 TPY||<t>U)N.

SPOER transkribiert trotz der griechischen Beischrift Tarpn. 20

H. Sp. 8. Auf dem Fragmente eines Deckels: "Q pniiT.
J. Sp. 9. Die Ligatur A in einem Kreise, auerdem viel

leicht 6AIAZ6P

Von der hebrischen Aufschrift auf einer Steinplatte, die wahr

scheinlich als Verschlustck zu einem Loculus diente, gibt Spoer keine 25

Transkription. Nach der Abbildung ist es ein Fragment. Man kann

zwar die meisten Buchstaben erkennen, aber nicht alle. Wahrschein

lich wird sich mir demnchst die Gelegenheit bieten, das Original selber

zu untersuchen.

K. Auf einem Ossuarium, das auf dem lberge entdeckt wurde, 30

steht zweimal nn*lD Martha". In der Schreibungma ist der Name

bereits auf einem anderen Ossuarium gefunden.

Bei Ausgrabungen am stlichen Abhnge des Zionsberges wurde

eine steinerne Oberschwelle gefunden, die nach einer Mitteilung Ger-

MER-Durand's (CR 1905, p. ySgi.) zwei hebrische Inschriften trgt. 35
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Die eine ist z. T. weggebrochen und es ist nur noch )^p n erhalten;

die andere enthlt im kursiven Duktus der Ossuarien den Namen iTH.

Am Abhnge des Hgels unterhalb des Der es-Senne in der Nhe

von Kafr Silwan wurde ein Grab entdeckt, an dessen Wand einige
5 Namen in alter hebrischer Quadratschrift eingraviert sind '. Die Buch

staben sind mit schwarzer Farbe ausgefllt.

a. altera b. rnnsw

pron* n

Der Name Dl^CpK ist in nachbiblischer Zeit nicht selten, vgl.
10 Babli, Berakhoth ff. 7 b, 22a, Megillah f. 14a. piTliT DK kann natr

lich nicht heien ,,father of Yehohanan" (Mac), aber auch Cl.-Gan.'s

Auffassung von K2N als Titel zu pmiT ist unwahrscheinlich, da N3N

nach Mac.'s Angabe is faintly scratched", also von einer anderen

Hand oder zu einer anderen Zeit eingraviert ist als die brigen Namen.

15 KSK steht als Name fr sich, wie "DK in Ephem. II, 196 B; die In

schrift nennt drei Personen, die im Grabe beigesetzt wurden.

NlSt? ist entweder der Frauenname KTB$, vgl. Caircpeipr) Acta

Ap. 5, 1, oder tns$ Schnheit" gleichfalls als Name.

Phnizische Inschriften.

Im Jahre 1907 wurde sdlich von Tyrus, angeblich in Hbet et-

2oTaijibe, sdstlich von Rs-el-Ain ein Steinsessel entdeckt, der von

RONZEVALLE mitgeteilt und beschrieben wird2. An den Seiten sind

zwei Greife ausgemeielt, deren Flgel hoch erhoben sind und die

Lehne flankieren. Vorn, unter dem Sitze, befindet sich ein Blumen

ornament phnizischen Stiles. Auf der Innenseite der Lehne sind zwei

25 Stelen in Relief herausgearbeitet. Auf der rechten ist ein Mann dar

gestellt, nach links gerichtet, bartlos, mit langem Haar, in langem
1 R. A. S. Macalister. A Tomb with Aramaic Inscriptions near Silwan. Palestine

Expl. Fund. QuSt. 1908, p. 341 f. M. LlDZBARSKl. The Jewish-Aramaic Inscriptions
at the Tomb near Silwan. Ibid. 1909, p. 73. Vgl. auch Cl.-Gan. ibid. p. 232.

*"

Note sur un monument phinicien de la region de Tyr, par Sbastien Ronzevalle.

CR 1907, p. 589598, dazu Cl.-Gan. ibid., p. 606608. Se*b. Ronzevalle, Le

trone <fAstarte". Melanges de la Faculte* Orientale (Beyrouth). Tome III, Fase. II

(1909), p. 755783, dazu PI. IX, X.
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Rocke, mit beiden Hnden einen Stab haltend. Die zweite Stele zeigt
eine weibliche Person, das Gesicht nach rechts gewandt. In der einen

Hand hlt sie einen langen Stab in der Form eines Papyrusstengels,
die andere erhebt sie zur Geste des Segnens. Wen die beiden Figuren

darstellen, ist aus einer Inschrift zu ersehen, die am Fue des Thrones 5

eingegraben ist. Sie ist nach Ronz. und einer naheliegenden Berich

tigung Cl.-Gan.'s zu lesen:

a. tsnpn m mnvyh *rarb

tym p nona-ny -p ^ tsra

Meiner Herrin, der Astarte, welche in meinem Heiligtume ist, ich 10

Abdubast, Sohn des Bodbaal". Die mnnliche Figur stellt also den

Weihenden, die weibliche die Astarte dar. Der Mann hatte ein kleines

Privatheiligtum und stiftete einen Thron fr die Gttin, deren Anwesen

heit im Heiligtume angenommen wurde. Was Ronz. gegen diese Auf

fassung einwendet, ist ohne Belang. Interessant ist 133; auf das Vor- 15

kommen von Aramaismen in jngeren phnizischen Texten habe ich

bereits wiederholt hingewiesen1. Ron. 's Ansetzung des Denkmals auf

das 2. Jahrh. v. Chr. drfte richtig sein.

TORREY sucht *)Kn p (1. DBBH pK) in der Bauinschrift am Esch-

muntempel bei Sidon topographisch zu bestimmen2. Er glaubt es in 20

der Gegend von Maghrat Abln gefunden zu haben, denn in Abln-

Apollon habe sich *)I2H erhalten.

Ein von TORREY mitgeteiltes Fragment einer Statuette, die den

Baal als Zeus mit dem Adler darstellen sollte und eine vierzeilige

phnizische Inschrift trgt 3, halte ich fr eine Flschung. 25

Im April 1908 sandte mir Fr. DELITZSCH eine Bleistiftzeichnung

eines in Paphos gefundenen Inschriftenfragments. Ich sandte ihm eine

Transkription, bersetzung und Ergnzung; verffentlichen durfte ich

die Inschrift nicht, da DELITZSCH^ Korrespondent sich selbst eine

Mitteilung ber sie vorbehielt. Trotz des geringen Umfanges des 30

Bruchstckes war es doch interessant, da in ihm *)B mntry die Venus

1 Deutsche Literaturzeitung 1897, col. 14 '3; Altsem. Texte I, p. 34 zu Z. 9, p. 41

zu Z. 4.

Notes on a Feiv Inscriptions. By Charles C. Torrev. JAOS XXIX (1908),

p 192202. A. On ..Eres Resf" in the Bod-'Astart Inscription, p. I92f.

3 Epigraphu Notes. By Charles C. Torrkv. JAOS XXVIII (1907), p. 349354-

2. A Votive Statuette with a Phoenician Inscription. p. 35I_354-

Lidib.irstci. Kphemeris III. 5
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(regina) Paphi genannt war. Spter gelangte ein Abklatsch an Sal.

REINACH, der ihn Cl.- Gan. berlie, ein anderer an Seb. RONZEVALLE,

und die Inschrift wird von beiden mitgeteilt1. Ronz.'s Abklatsch ist

vollstndiger. Die Bleistiftzeichnung, die mir zu Gebote stand, sowie

5 meine Transkription und Erklrung konnte ich nicht wieder erhalten.

B. i

vnpmmm 2

"" ntysr 3

--*) nintyy- 4

io "n?n """ 5

Der Schriftcharakter hat einige hnlichkeit mit dem der Inschrift

von Aradus, und es ist mglich, da der Stein von einem Manne aus

Nordphnizien herrhrt. In Z. i liest Ronz. "TinD""; diese Zeichen

sind auf seiner Autotypie nicht zu erkennen. Vnp in Z. 2 ist vielleicht

1 5 Attribut zu einem vorher genannten Gegenstande, kann aber auch zu

LJHptt, das folgende S zu ?K oder t?N ergnzt werden: diesen heiligen

(Gegenstand)" in diesem Heiligtum" etc. nty kann als Verb nur

i. sing, sein, da 3. fem. sing, im Phnizischen nicht auf fi ausgeht.
K dahinter gehrt vielleicht zu JTN. r\Sibn stand hier wohl in dem-

20 selben Zusammenhange wie in der Kranzinschrift.

Von RONZEVALLE wird a. a. O. auch ein kleines Fragment aus

Chytroi mitgeteilt.

C. rrpt? 1

"

DK *n nte ?D[K 2

25 mpn wii^-- 3

---T]fc0*O ?*-" 4

Das Fragment zeigt auffallende Berhrungen mit der Grabschrift

des Tabnit, scheint aber doch echt zu sein. Der Schriftduktus ist,

wie Ronz. mit Recht hervorhebt, alt, doch darf die Inschrift nach der

30 Form des ; nicht auf eine Stufe mit CIS, I, 5 gestellt werden. Da

der Punkt als Worttrenner <.1*LJ\ O^U^l ^\ ,J* J^UJl cyc sei,

ist fr Cypern nicht richtig, vgl. Nordsem. Epigr., p. 202.

1 Clermont-Ganneau. UAphrodite phenicienne de Paphos. Rev. arch. 1908 I, p.

329 f. J^>; ^LJU~^*o e->\U LliwUiJl ^y$ O*-?^. Al-Machriq XII

(1909), p. 286 291 mit Tafel.



Phnizische Inschriften. 55

In der Inschrift Ephem. II, 169 ist nach Cl.-Gan., der das Original
selber in Kairo untersuchen konnte t, "6n in Z. 4 sicher. Da dieses als

Frauenname vorkommt (Ephem. I, 290 H ,), vermutet er, da T?n BW

Mann der HLD" bedeute. In Z. 3 soll eher nT>B als ro^ti> dastehn.

Cl.-Gan. vermutet darin die Abkrzung eines Namens wie Dlpbb. 5

PRAETORIUS beschftigt sich mit einigen noch nicht gedeuteten

Wendungen in phnizischen Inschriften2. Soweit seine Erklrungen

ansprechend sind, habe ich sie bereits in den Kommentar zu den Alt

sem. Texten I aufgenommen.

Punische und neupunische Inschriften.

Ein kleines in Karthago (Dermesch) gefundenes Fragment einer 10

punischen Weihinschrift wurde erst von Jules Ri.NAULT und R. Ar-

DITTP herausgegeben und spter von Vassel und Cl.-Gan. 5 be

handelt.

a. njn nDDBwn

pDKTntMUBnpb-" 2 15

mpteote p po ]i" 3

"IX p didd n[v 4

?BBt? 5

Die erste Zeile ist vielleicht mit Cl.-Gan. so aufzufassen, da Kn

der Rest eines Nomens mit Feminin-H und Suffix ist und als Ge- 20

netivpartikel zum Folgenden gehrt. Die Decke(n) und Hllenj".

konnten zu einer gttlichen Kline (Cl.-Gan.) oder zu einem Gtterbilde

gehren. Das N in KTtt fasse ich wie Vassel als Suffix 3. sing, an

der 3 m. sing, oder pl., nicht wie Cl.-Gan. als Endung der 3 pl. auf.

1 Li didicace de Ger^aphon. Recueil VIII, S 19. P- 126 128.

2 Zu phnizischen Inschriften. Von Franz Praetorius. ZDMG IX (1906), p.

165168.
3 Revue Tunisienne 1906, p. 549 (mir nicht zugnglichl

4 Eusebe Vassel. Sur un fragmcnt de didicace punique. Extrait de La Revut

Tunisienne 1907, 7 SS. 8.

5 Epk''"*'"' punique. I. Fragment d'une rouvellc didicace. Recueil YTII,

S '4. P- 95-99-

5*
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Als letztere findet sich erst in Texten aus nachkarthagischer Zeit.

Vor D1BD scheint mir Cl.-Gan mit Recht 3"1 zu ergnzen, sonst knnte

man auch *1S" als Namen auffassen, wie "l^"1i in Sanval, wobei dann

D"1BD Prdikat zu den dahinter genannten Eigennamen wre: als Se-

skretre waren Bensr, Sohn des x, und y, Sohn des z," wie DBt? in

Z. 5, wenn die Inschrift noch eine Fortsetzung hatte.

1. . . . und seine . . .

.,
bestehend in Decken und Hllen,

2 diesem Heiligtum, welche(.) gelobt hat (haben) Magon

3 Sohn des Magon, Sohnes des Pilles-Melqart,
10 4 Obersekretr, Sohn des Sr

5 als Sufeten waren"

Cl.-Gan. beschftigt sich auch mit dem Fragmente Ephem. II, 57,

ohne dessen Verstndnis irgendwie zu frdern (ibid., p. 99 102). Die

Inschrift hat SB3B, nicht MBB, damit sind die von ihm p. 101 geuerten

15 Kombinationen hinfllig. Richtig ist vielleicht seine Erklrung des

punischen Namens ^""Dy als Abkrzung von Di^tf-Dy (ibid., p. 102 f.).

Einige von Vassel mitgeteilte karthagische Weihinschriften aus

dem Gebiete von Dermesch bieten wenig Bemerkenswertes1. In der

Inschrift n 6 soll der Name *WDy vorkommen. VASSEL gibt leider

20 keine Abbildung, und es lt sich nicht sagen, ob der Name wirklich

so dasteht. VaSSEL bietet fr "tt? verschiedene Erklrungen. Die

Kombination mit dem ATliehen 'IJItf drfte richtig sein, aber wahr

scheinlich bezeichnet "tit? in dem Namen einen Gott der Fruchtbarkeit

der Herden.

25 Die Inschrift n 10 stammt aus derselben Fundsttte und gehrt

wohl der punischen Zeit an; doch zeigt das Material, da der Stein

aus der Ferne nach Karthago gebracht wurde. Die Inschrift ist in

neupunischer Kursive geschrieben, und es besttigt sich hieraus wieder,

da diese Schrift nicht erst nach der Zerstrung Karthagos entstanden

30 ist, vgl. Nordsem. Epigr. p. 181, Ephem. II, p. 365. Vassel's Lesung

ist richtig:
b. pph bv(2) yjs wrb nm*6

vrw tu tsw prfyo(ty
1 Note sur quelques steles puniques, par Eusebe Vassel. CR 1907, p. 262 265.

Cinq steles puniques, par Eusebe VaSSEL (Extrait du Bulletin de la Sociiti archiologique
de Sousse), Sousse 1907, 11 SS. 8. Eusebe Vassel. Six steles puniques. (Extrait
de la Revue Tunisienne), Tunis 1909, 22 SS., 8 Eusebe Vassel. Inscription punique.
Extrait de Jules Renault, Cahiers (Tarchiologie tunisienne, 2e cahier, Tunis 1909, p.

121 124.



Punische und neupunische Inschriften. 57

Statt by^b ist flschlich by^l geschrieben. Der Name ist wohl

EHi'1 zu lesen und ist semitisch (vgl. DltSh), obwohl man auch an eine

Kurzform von Jugurtha denken kann.

Fragmente dreier Weihstelen aus Karthago werden von BERGER

mitgeteilt'. Auch in den Namen bieten sie nichts neues. Zu )BB in

der ersten vgl. Ephem. I, p. 307.

Am 9. Mai 1905 fand Delattre in einem Grabe zu Karthago
einen kleinen Krug von 19 cm Hhe, an dem an der Innenseite des

Halses und am oberen Teile des Bauches mit Tinte aufgeschrieben ist2:

c. anfyn p n-wjnn nap 10

Im Kruge wurden keine Spuren von Knochenresten gefunden, die

Inschrift kann also nur die Zugehrigkeit des Gertes zum Grabe

angeben.
Ein im November 1905 von Delattre in einem Grabe gefundener

Krughenkel trgt einen Stempel mit der Aufschrift 12)}*. Der Name 15

ist wie j* die Abkrzung eines theophoren Namens.

Im Dezember 1906 fand Merlin in der Nekropole von Burg-Ge-

did eine interessante Grabschrift eines weiblichen Hohenpriesters. Sie

steht auf einem Stck schwarzen Marmors, das in eine groe Stein

platte, die als Verschlu fr das Grab diente, eingefgt war. Inhalt- 20

lieh ist sie mit den Inschriften Ephem. II, p. 172 verwandt. Sie wird

mit den beiden folgenden von Berger mitgeteilt-.

d. nnn nsten nn onani tynnn *np i

p BBtyn roten nt? nmtyjro p po p 2

jtety p espn tynn p bbbm mntyjna 3 25

BBt?n 4

1. Grab der Bathba'al, des Hohenpriesters, Tochter des Rab

IJimilkat,

2. Sohnes des Magon, Sohnes des Bod'astart, Frau des Sufeten

Himilkat, Sohnes 3

3. des Sufeten Bodastart, Sohnes des Sufeten Idnibaal, Sohnes

des Sufeten Ozzimilk".

1 Inscriptions puniques de Carlhage, par Philippe Berger. Bulletin archeologique

du Comite* des travaux historiques et scientifiques 1906, p. 259!.

CR 1905, p. 324 f. 3 CR 1906, p. 19.

4 Insaiptions funiraires de la nicropolt de Bordj-Djedid Carthage, par Philippe

BRER, CR 1907, p. 180185.
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Interessant ist besonders die Bezeichnung DinD3", whrend in

Ephem. II, 179 S rorram steht. Die weibliche Form fDI war wohl

ganz fr Gttinnen reserviert. Die Bathbaal scheint an der Spitze

eines mnnlichen Priesterkollegiums gestanden zu haben. Berger

5 verweist auf die wiederholte Nennung einer viater sacrorum in In

schriften aus Nordafrika.

Ein Stck gelben Kalksteins, das im Januar 1907 lose in der Ne-

kropole gefunden wurde, trgt die Inschrift:

e. p fym p ptempte mp
10 ote p u6"ny p ptempte

Zu "W^Sy vgl. p. 56. "Ob ist vollstndig und gehrt als Kurz

form wohl zum hufigsten mit *]b zusammengesetzten Namen, zu

j/VD*?.

Ein Fragment derselben Herkunft enthlt nur die Worte:

15 f. nipte
- -

Tsan1 p
- - -

Vom Capitaine Cassaigne wurde in ,,Bir-bou-Rekba, l'ancienne

Siagu"1 in Tunisien eine lngere Weihinschrift gefunden, von der R.

DUSSAUD nach Ph. BERGER Transkription und bersetzung mitteilt2.

20 Eine Abbildung ist nicht beigefgt, doch zeigt die Nennung des Baal

vor Tanit in der Widmung und die Hufigkeit berberischer Namen,

da die Inschrift aus rmischer Zeit stammt. Wahrscheinlich ist sie

in neupunischer Schrift geschrieben.

g. nDDjn tya tys tsw mw aenp tyn p narti byzb p*6 i

25 DBstr nt?n

b DisnpDa t? *onn nste by *ud pj p -]teni -jten 2

nBn nnte by\ -odd p oitym p"U p jb 3

n nty ^ D^n n pat p *nD,n puD p pn3 4

otea tysj , nt?n v*b ys n-rb jntsn noyn b DtsnpD 5

30 jnMi DJt? Dinn m dbd i msnpn nty ym nxj 6

w p nintyjm ni pj p bhkbk aron n 7

Den zwei Gttern wurden zwei Heiligtmer geweiht, vielleicht nur

kleine sacella, etwa wie bei Amrit. nDifi ist nach dem an- und aus-

1 In CIL VIII, p. 124 und Tab. II Cn wird Siagu mit Qasr ez-Zit identifiziert.

z Revue de VHistoire des Religions LVIII (1908), p. I55f., vgl. auch CR 1908, p. 362.
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lautenden n berberisch. Wiederum ist nur beim zweiten Sufeten der

Vater genannt. Da beide Sufeten denselben Namen fhren, knnen

es nicht Brder sein, man darf also nicht 33 lesen. p2K ist bereits

aus der Bilinguis von Thugga bekannt- HtSO wird mit .,revetement"

bersetzt, also von ni abgeleitet, m. E. mit Recht, nby 82 in Z. 4 5

wird durch entrerent dans" wiedergegeben. DSSAUD schliet aus

nby, da man sich die Gtter im Himmel wohnend dachte und da

sie an dem bezeichneten Tage auf die neuen Heiligtmer herunter

gestiegen seien. Die J*Qn wenigstens wurde ja sicher als Caelestis

verehrt, aber nby braucht hier nicht auf" zu bedeuten, wie es auch 10

in Z. 6 diesen Sinn nicht hat. Im spteren Hebrisch und im Mittel

aramischen steht by hufig fr b, b. Sollte nicht der Text pb statt

^B1? der Transkription haben? Da in Z. 1 nt?2 steht, kann TOil (^i*?

nicht auch ,,im Jahre" bedeuten. 0)3B"? mu hier den Sinn vor

haben, wie im Hebrischen, danach bezeichnet byz die Durchfhrung 15

des Werkes. Noch bevor die Bauarbeit ganz abgeschlossen war, wurden

die Gtterbilder in den Tempelchen untergebracht. J"ODi D"?23 fasse

ich nicht als vases libations" auf. ^23 ist ein Gert, das vom

Schlauch ausgegangen ist, hier vermutlich ein Wasserbehlter fr kul

tische Zwecke, vielleicht geradezu eine Hanafije. Als knstliche Nach- 20

bildung ist es hier weiblich. rDD3 ist J"Di; die Gerte waren aus

Metall. Fr D12t wird keine Erklrung gegeben. Ich verweise auf

f'jaaj Schalen" als Tempelgerte Ex. 25, 29; 2>7 > 16 entsprechend

hebrischem nWp. JVyiaj bei Lew, Neuhebr. Wrtb. I, p. 5 1 1 f. kommt

hier nicht in Betracht, da es wohl von *"i2f = "DD (vgl. NLDEKE, 25

Mand. Gram., p. 45 ob.) herzuleiten ist. )n23 mit J18 geht von der

Konstruktion von ]r mit doppeltem Akkusativ aus. Sollte in Z. 7

nicht BH828 dastehn?

1. Dem Herrn, dem Baal, und der Tanit, dem Antlitz Baals, zwei

Heiligtmer, welche aufgefhrt haben die Brger von Tnsmt3o

im Jahre der Sufeten

2. Himilk und Himilk, Sohnes des Ankan. Es leiteten die Bau

arbeit an diesen Heiligtmern

3. Afsan, Sohn des Gadsn, und Ba'alhanno, Sohn des Miskar.

Die Verputzungsarbeit (leiteten) 35

4. Farnakn, Sohn des Mandakan, und Jisdo, Sohn des Ankan.

Die genannten Gtter kamen zu (?)
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5. diesen Heiligtmern am 17. des Monats Mefa vor dem ge

nannten Jahre. Es wurden hergestellt vier Wasserbehlter

6. aus Metall fr diese Heiligtmer, zwei Becken und zwei Schalen

und wurden berreicht

5 7. den Priestern Aparis, Sohne des Ankn, und Bod'astart, Sohne

des J."

An einem Orte in Tripolitanien ,
der nicht verraten werden soll,

fand MHIER DE MATHUISIEULX eine Oberschwelle aus grau-rosigem

Kalkstein, die eine neupunische Inschrift in drei Zeilen trgt. Die

10 Buchstaben sind von 8 cm Hhe und sehr sorgfltig ausgearbeitet. Die

Inschrift wird von Cl.-Gan. mitgeteilt1. Vieles in ihr ist noch dunkel.

h. ew k-kb-J nn vnpa\ no lyst? b bmd *pmb \ivb i

rca

p fp^l yyb *tyy *pb mb tbd njn m nnn m ntyn 2

i5

---

d- bj^'n ipanppD kd tsm ttp' ""n 3

Das Verstndnis wird dadurch erschwert, da 3 und fi nicht zu

unterscheiden sind. Ich glaube nicht, da )D8 der gyptische Amon

sei, weil by2 davor fehle (Cl.-Gan.). In CIS I, 404f. steht gleichfalls

pnb p8*?, auch bildete man einen Namen prmy. In IjftXf ist wahr-

20 scheinlich die Partikel und "iyfl bezeichnet das Material der Statue.

Dies kann nur Marmor oder Erz gewesen sein. Ist etwa iyB, par ge

sprochen, eine Abkrzung von marmor Parium? HD = fit beim

masc. wie auch sonst. Zum D zieht Cl.-Gan. macom syth im Poenu-

lus heran. Die Worte nan 21 nn8n 21 (event. pH* statt nnKIl)

25 werden von Cl.-Gan. weitlufig errtert. Von den Mglichkeiten, die

er hervorhebt, ist die am wahrscheinlichsten, da es eine umstndliche

Wiedergabe von proconsul ist: der Groe an Stelle des Heerfhrers,

Zu &yh *W Lybierland, Afrika" verweist Cl.-Gan. mit Recht auf

381D iTTtp, DT^TB TTfy. L. Aelius Lamia, Horazens Freund (Od. I,

3026, 36, III, 17; Epist. I, 14, 6), war etwa 15 17 n.Chr. Proconsul

der Pronvincia Africa, vgl. Pauly-Wissowa I, 522. Die Namen

*pan, TlDjm (bezw. JD31, Tlya) und lyaroy sind wohl berberisch.

1 Une inscription nio-punique datie du proconsulat de L. Aelius Lamia. Recueil VII,
S 10, p. 86114 und pl. L VgL auch CR 1904, p. 553f. und Rp. 662.
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Zu 2n in ^DDri verweist Cl.-Gan. auf Tacfarinas (Zeitgenosse des La

mia); zu iy2nDyo auf Mastucaranis, Masiiciana u a.

I. Dem Herrn Ammon, diese Gottesstatue aus Marmor (?) und

das Heiligtum seines Tempels und die . . . welche . . .

2. im Jahre des Proconsuls in der Provinz Africa Lucius Aelius 5

Lamia Taksf, Sohn

3 Sohn des Tamrur (?), welcher zu den Beni (unter den

Zelten?) Mastacau gehrt (waltet). . ."

In der Nekropole von Hadrumetum wurden wieder einige punische
Grber freigelegt und in ihnen Aschenurnen mit punischen Aufschriften 10

in jungem stark kursivem Duktus gefunden. Ihre Lesung wird von

BERGER versucht1.

j, p. 181: nannte^
bmh t?te

BERGER liest \V]b[y]2 fO n2-?8 3y, aber n2VD8 ist kein Frauen- 15

name. Vielleicht gehrt das 8 zu 3y, vgl. 8*?ya als st. c. pl. Nord

sem. Epigr., p. 239. brigens ist das 2 hinter b auch nicht ganz

sicher. Zwischen a und b in Z. 2 hat vielleicht kein Buchstabe ge

standen. Man kann \j\bvibz = -fwbyz lesen.

K, p. 182:
"""

2o

bmmvbh tb$

Man darf in Z. 2 nicht by^bw by pour Sillecbaal" (Berg.) lesen,

da 2"?tJ> niemals als erster Bestandteil zusammengesetzter Namen vor

kommt2. Ich vermute 1 II n tya "]bby2 Baalsillek, Brger von. . ."25

Mglich, da IQ ein n sei und wir hier Tin, den Namen Hadru

metum, haben.

L, p. 183: TJKt? Von Adir". Der Name ist eine

Kurzform von "?yaYl8 oder einer hnlichen Zusammensetzung.

M, p. 185: n pte:5;DK"BDV"KnBDnD. Der Anfang 30

ist wahrscheinlich zu DS8 nBDrlD = BSP nBD8D zu ergnzen, vgl. Ephem. I,

p. 109, Text Z. 4. Dahinter war vielleicht ein Frauenname genannt,

1 Note sur des tombeaux puniques decouverts en lgoi au camp mililatre de Sousse,

par AI. Duhar. Bulletin archlologique du Comite' des travaux historiques et archeo-

logiques 1904, p. 179 189.
1
Vgl. Ephem. II, p. 170, Anm. 2.
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dem n[1]ptett'1 Q8 (oder n["l]pte) folgte, und das folgende 8

leitete als Artikel eine Berufsbezeichnung ein. Zu 'B D8 vgl. Np. 4.

In Ziane dans le golfe de Gabes . . . dans un monument isole

paraissant etre un temple et situe environ 300 metres l'Est du

5 forum de Ziane" wurde nach Ph. BERGER1 am 10. Mai 1905 vom

Leutnant du Breil de PONTBRIAND ein kleines Fragment einer Inschrift

gefunden, das nur zwei Worte enthlt. Nach B. lassen sich diese mit

Temple de Dagon" oder Maison du Ble" bersetzen. Es scheint

also pi na dazustehen.

10 In Bulletin archeologique 1906, p. CCXLVIIf. teilt BERGER eine

neupunische Grabschrift mit, actuellement conservee au Controle civil

du Kef. Trouvee sans doute pres du Ksour"2. Cl-Gan. bietet nach

Abklatschen und Photographien eine stark abweichende Lesung3. Ab

bildungen werden von beiden nicht gegeben und daher ist eine Nach-

15 prfung nicht mglich. Da aber Cl.-Gan.'s Text einen zuverlssigeren

Eindruck macht, teile ich ihn hier mit:

N. nDiyr6 T pH *0(B) Errichtet ist dieser Stein fr Tust

WB 'jnjJB nn y a(?), Tochter des Pakai. Errichtet hat (ihn?)

P DDW Vb ihr Vindex, Sohn des

20 rriiri p Dn^ JLTS, Sohnes des Hazarbai".

K^B enthlt vielleicht das Suffix. srwn, falls es dastehen sollte, ist mit

Cl.-Gan. als "aity (vgl. Nordsem. Epigr., p. 235, s. ^ 2) aufzufassen.

1 CR 1905, p. 388 f., Bulletin archeologique 1905, p. CCVI.

2 II s'agit vraisemblablement de Ksour, situe" 38 Kilometres du Kef, non

loin de Medelna".

3 Inscription niopunique. Recueil VIII, J 2, p. 1521, vgl. auch CR 1906, p.

445-447-
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Aramische Inschriften.

Die frher verffentlichten aramischen Ostraka stammen alle aus

gypten; Montgomery macht ein neues bekannt, das in Nippur ge
funden wurde1. Es stammt aus derselben Zeit wie die Aramaic Indor

sements derselben Herkunft (s. p. 14 fr.) und steht inhaltlich den hier

II, p. 246 f., III, p. 25 verffentlichten Scherben sehr nahe. Es enthlt 5

ein Verzeichnis von Personen, die eine Anzahl 1t und "721D geliefert
oder empfangen haben. Die Namen sind besonders hufig mit nt?U8

zusammengesetzt, whrend bbi^ nur einmal vorkommt. MONTGOMERY

bringt Belege fr die Namen aus den Keilschrifttexten.

A. || JTff apNOtentSTUK i Enwastu-balassu-iqbi, 2 zuz. 10

|| ]telD 'toWUN 2 Enwastu-ili, 2 Lasten (?).

| telD tste in Vftb 3 LabSi bar Balti, 1 Last.

1 1 jm ntyUKnmK 4 'b . Ndin-Enwastu, 2 zz,

|| ]telD 5 2 Lasten.

| telD T2nntana 6 Enwatu-usur, i Last. 15

|| jtelD ptm in ]nvkb 7 Ellil-ittannu, Sohn des Widdina,

| FIT pDt5^>n 8 Bel-sum-iddina, i zz. |2 Lasten.

|| )^niD UntSTK 9 Enwatu-bdni 2 Lasten".

Hinter 28 in Z. 4 steht ein 1 oder 1. Montgomery und Clav

vermuten, da "28 einen Titel enthlt. 828 steht nicht da. Sehr 20

auffallend ist die Verschiedenheit in der Wiedergabe des babylonischen
m in Z. 7 und 8. Nach Montg. hatte der Name in Z. 9 hinter 32

noch eine Fortsetzung.

In Babylonien wurde im 5. Jahrh. n. Chr. noch nach babylonischer

Whrung gerechnet und gezahlt, denn die Mine Silber hatte 60 Sekel, 25

vgl. Ephem. II, p. 209 und Clay, Aramaic Indorsements, p. 313, s.

40. Die landlufige Werteinheit in Silber hatte den alten Namen bp&.
Diesen Wert kann IT also hier nicht haben. Doch ist es denkbar, dalj

damit der neueingefhrte persische (medische) Sekel von geringerem

Werte (ca. 5, 7 gr.) gemeint ist. Soll auch "521D einen Geldwert be- 3

zeichnen, so mu er, wie aus Z. 4 f. hervorgeht, kleiner sein als Tit.

1 An Aramaic Ostrakon from Nippur and the Greek Obolos. By James A. Mont-

gomkry. JAOS XXIX (1908), p. 204309.
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Aber es ist nicht wahrscheinlich, da man ein so kleines Metallgewicht

als Last" bezeichnete. Montg.'s Herleitung des griechischen oXoc,

aus ^310, worin das nach babylonischer Art als w gesprochen wre,

ist sehr geistreich, aber doch nicht wahrscheinlich. Ich vermute, da

5 in der Liste Dinge verschiedener Art genannt sind, kleine Geldsummen

und Lasten irgend eines Verbrauchsgegenstandes. Im Talmud wird

8^310 besonders von Brennholz gebraucht, vgl. Lew, Neuhebr. Wrtb.

III, p. 41.

Im Januar 1907 sandte mir Herr Pastor E. LOHMANN in Freien-

10 walde a. O. eine ungengende Kopie einer in Cilicien gefundenen ara

mischen Inschrift. Ich erkannte in ihr die Worte Hin iy, n8 1 p\

BflBn "int? 831 -pPtya, r-6 n 8yi6l. Die Inschrift wurde spter mit

guter Photographie nach einem Wachsabdruck von MONTGOMERY

herausgegeben, der auf dem Abdruck noch einige weitere Wrter er-

i5kannt hat1. Die Inschrift befindet sich nach Montg. an einem Felsen

in Guzneh zwischen Mersina und Nemrun (Lampron). Nach der

Schrift drfte sie etwa dem 5. Jahrh. v. Chr. angehren.

B. by\ Dinn njn TP i Bis hierher reicht die Grenze von

"bin nN t )D1 2 und wer du auch immer [RNL,

20 pDtPtyn n?JD 3 den hasse Beelsmin

BW1 int? 11 4 der Groe, Sahr und Sams

Tr? T NJHm 5 und seinen Samen".

Das letzte Wort in der ersten Zeile enthlt den Ortsnamen. Montg.

hat vielleicht Recht, wenn er in byy die Urform von Lam(p)r(on) sieht.

25 n8 V p steht flschlich fr 1 n8 p. Das folgende Verbum ist das

einzige Wort unsicherer Lesung. Man erwartet einen Ausdruck wie

zerstren", verwischen", abndern", also etwa ^3n, HD3, "010, aber

dies alles steht nicht da. Ganz sicher sind der erste und dritte Buch

stabe als n und 3, dazwischen steht wahrscheinlich ein S, hinter a ein

30 1. Steht hier etwa ""33n fr ""3Dn ,,du nimmst es weg?" n23Sfl

kann man nicht lesen. Das erste Wort in Z. 3, das M. rfcl liest,

ist sicher !*T?3D. Die Schreibung (i"l)3D fr 83t? ist in dem abgelegenen
Winkel nicht auffllig. Der Wechsel in der Person wie auch in der

verwandten Wendung in Nerab II.

1 Report on an Aramaic Boundary Inscription in Cilicia. By James A. MoNT-

gomery. JAOS XXVIII (1907), p. 164167 mit Tafel. J. Halvy. Une inscrip

tion bomairc arameenne de Cilicie. Rev. sm. XVI (1908), p. 434 437.
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Der griechische Teil der Inschrift Ephem. II, 250 wurde von Th.

REINACH neu untersucht, dessen Lesung in mehreren Punkten von der

CUMONT's abweicht1. In Z. 7 f. liest er ouveKe[v] 'Apdvouv ujv 6KTia[e]
und sieht darin den Hinweis auf die Grndung einer Stadt Aranda.

Fr. CMONT sandte mir eine Photographie der Nische, in der die In- 5

schrift steht, und sie zeigt, da der aramische Teil fnf Zeilen ent

hlt. Hier ist der untere Teil der Photographie wiedergegeben. Auch

die aramischen Zeilen waren o"TOixr)v geschrieben; leider haben sie

stark gelitten, und nichts zusammenhngendes ist erhalten. Ich um

schreibe sie mit den nchstliegenden Werten der Buchstaben. 10

c. k- n^n i

pnjUDVi 2

?n*nn b* 3

3Dinin-""in 4

o nt?n 5 15

Man sucht in den aramischen Zeilen zunchst nach den Ent

sprechungen der Namen 'Opo^dvir; und 'ApiouKr-c, und ist berrascht,

sowohl in Z. i f. als in Z. 4 auf ]OT18, Ariaramna, Apiapduvric, zu stoen.

In Z. 1 hat anscheinend hinter 8 kein Buchstabe mehr gestanden, ob-

Theodore REINACH. Villes mkonnues. III. Aranda. Revue des eUides grec-

ques XVIII (1905), p. 159 104- Vgl. auch CR 1905, p. 332.
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wohl man ihn nach Z. 4 und den griechischen Zeilen erwartet. In

Z. 4 f. liest man [8}B"l]ntS>n |DT1K "13, bezw. DPiD1]r*ttWl nach o-abpdTTn(Tiv.

'Opoudvric, ist wohl mit Ahura zusammengesetzt (vgl. CUMONT, a. a. O.

p. 102), daher kann es nicht mit pTH8 identisch sein, andererseits ist

5 es nicht wahrscheinlich, da es in ~"8Vrn8 Z. 3f. enthalten ist. In

diesen Texten hat lj die Werte 1, "1, 3, daher knnte man in Z. 4 f.

auch [8,,i1]ntyn p pK 13 lesen, vorausgesetzt, da vor p ^j und

nicht Lj steht. Dem ^ im zweiten )tt"P18 entspricht im ersten l_ . Mag

dieses in einer so jungen aramischen Inschrift, auch das Schwanken

10 der Form nicht auffallen, so ergibt sich doch fr die Lesung des

Textes neben der Dreiwertigkeit von ^ die Schwierigkeit, da man Lj
als i und 1 (1) lesen kann. Danach event. in Z. 1 :8 [fjDppn 8t] 8nT3.

Die abgerissenen Stcke des Textes enthalten kein Wort, das sicher

aramisch ist, und es ist mglich, da die Zeilen iranisch sind, daher

15 mu ich mir eine weitere Errterung versagen.

Von Anastasios LEVIDIS (vgl. Ephem. I, p. 60) wurde vor lngerer
Zeit in der Nhe von Farasa am Zamanti-Su eine aramisch-griechische

Bilinguis abgezeichnet, die erst von Marquart1, dann von Cl. Gan.2

behandelt wurde. Die Inschrift wurde im Sommer 1907 von H. Gr-

20GOIRE abgeklatscht, der sie aufs Neue mitteilt und untersuchte Der

Text lautet nach GrGOIRE:

Ccnrdpioc,

Moiy . . . pvou

o-Tp<XTn.Y[o]c,

25 piapouivetfacJ

MiGpn (oder Mipni).

Daneben steht in zwei Zeilen:

d. n m pajn in ud

30 mnpVi pvid

1

Philologus, Supplementband X, 1 (Untersuchungen zur Geschichte von Eran 11),
p. 121, no 3.

2 Inscription grecque et aramienne de Zind/i-dere. Recueil VII, % 6, p. 77 79.
3 Note sur une inscription grico-aramienne trouvie Farasa (Ariaramneia-Rhodandos),

par Henri Grgoire. CR 1908, p. 434447.
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Der Charakter der griechischen Schrift weist nach Gr. auf das

1. Jahrh. n. Chr. hin. Nach dem aramischen Texte lt sich, da

man nur wenige aramische Denkmler aus dieser Gegend und dieser

Epoche hat, die Zeit nicht genau bestimmen. Die zweite Zeile des

griechischen Teiles ergnzt Gr. nach dem aramischen Texte zu 5

Ma*faqpepvou , die vierte Zeile zu 'Apiapauveiac,. Die Ergnzung zu

Apiccpduvou sei schon graphisch ausgeschlossen. Auerdem knne

bei dieser Lesung der Sinn der Worte nur sein, da Sagarios der

General eines Ariaramnes gewesen sei, whrend es nach dem 3. Jahrh.
keinen Frsten dieses Namens in der dortigen Gegend gab. GREGOIRE 10

vermutet daher, da Sag. in Diensten einer Stadt Ariaramneia ge

standen habe, und verweist als Parallele zu axpairiTOS in kommunalen

Diensten auf DlTTENBERGER, Or. Graec. 754.

Der erste Buchstabe des aramischen Textes hat in Gr.'s Zeich

nung die Form -i und wird von Gr. als T gelesen. Aber diese Form 15

ist fr T ausgeschlossen, auerdem mu griechischem Z ein D oder

entsprechen. Man mu das Zeichen zu D ergnzen, wie auch Cl.-Gan.

vermutet. In der Tat zeigt Levidis' Zeichnung oben links noch

einen Ansatz. Auch das 3 von 13 hat Lev. richtiger als Gr. Die Zeich

nung hat eigentlich 31131 mit dem Reste eines Buchstabens dahinter, 20

vermutlich eines 8. Aber wenn im griechischen Texte ffTpair|T()?

und im aramischen sicher H31 dasteht, so mu man dieses wohl zu

8t?TI31 ergnzen. Ich vermute, da zwischen /\ und // etwas hher

noch L steht. In Z. 2 liest Gr. twa, und Cl.-Gan. wei nichts

besseres zu bieten. Es steht deutlich B^ da. Dies ist Pael ^n, 25

und die Schreibung entspricht b*bft Ephem. I, 323 A4 und "jB^IE

II, 211 bs, s. auch hier, p. 78, n. 3.

Drei Siegel mit semitischen Legenden.

Im Jahre 1908 erwarb Cl.-Gan. bei einem Hndler in Kairo einen

Siegelstein von konischer Form, dessen Schriftfeld hier nach Cl.-Gan.'s

Verffentlichung1 wiedergegeben ist. Der Kaufpreis betrug 20 fr., und 30

' Sceau simitique et aliiastrum inscription gtecque proz-enant a^Egypte. par

Cli.rmont-(*anne.\u. CR 1909, p. 3J3 337-
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Cl.-Gan. gibt seiner Freude ber den guten Kauf beredten Ausdruck.

Die Lesung der Legende bietet keine Schwierigkeit: || n3 || YP387

Drir Der Abi-haj (oder Abi-jehaj), Tochter des Jenahhem"; da

zwischen das Bild der geflgelten Sonne. Das letzte

Zeichen der ersten Zeile steht eigentlich als t da. Das

n soll vom Zeichner schlecht wiedergegeben sein ; die bei

den Striche sollen sich tatschlich kreuzen. Die Charak

tere haben alle eine archaische Form, nur n hat von den

ursprnglichen drei Querstrichen blo einen. Diese Form des Cheth

10 ist in der aramischen Schrift frh aufgekommen und findet sich be

reits auf den Steinen von Nerab. Durch dieses Cheth wird die Schrift

auch als aramisch gekennzeichnet, denn im hebrischen Alphabet hat

Cheth bis in den samaritanischen, im phnizischen bis in den neu-

punischen Auslufer hinein die drei Querstriche behalten. Weder in

1 5 sprachlicher noch in graphischer Hinsicht bietet das Siegel irgend

etwas Aufflliges, berraschend ist nur der ungewhnlich niedrige Preis,

zu dem der Kairiner Hndler es weggegeben hat, auerdem machten

mich allerdings einige andere Momente stutzig.

Im Jahre 1908 (nominell 1907) verffentlichte SPOER ein Siegel,
20 das in Sidon gefunden sein soll (JAOS XXVIII, 1907, p. 359). Seine

Zeichnung gebe ich hier wieder. Spoer liest die Legende

lpnp || HJ38[*?], TORREY ^m III 3 1^38[-?]. Es fiel mir zu

nchst auf, da auch auf diesem Siegel der erste Name mit

38 beginnt und Cheth nur einen Querstrich hat. Nach diesem Cheth

25 mu die Inschrift aramisch sein, daher darf man zwischen den Namen

nicht )3, sondern hchstens 13 lesen. Tatschlich steht weder )3, noch

12 da. Das Zeichen ^\ kann in der aramischen Schrift nur n sein,

j ist am ehesten \ Der vorletzte Buchstabe der zweiten Zeile ent

spricht berhaupt keinem altsemitischen Zeichen; wenn es wirklich eines

3 sein soll, kann man es nur als ein schlecht gezeichnetes 13 ansehen.

Man erhlt also

^ann 1 m n

d. h. die ersten zehn Buchstaben des Alphabetes. Es gibt Alphabet
inschriften genug, aber man erwartet sie nicht auf einem Siegel. Be-

35 rcksichtigt man nun auch die auffallende Form des 1 und die unmg

liche des , so wird man nicht schwanken, das Siegel als eine Flschung
anzusehen.
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Gleichzeitig mit diesem Siegel wurde ein anderes von Torrev mit

geteilt (JAOS XXVIII, 1907, p. 354), das ich hier wieder

gebe. Es ist im Besitze eines Sammlers in Jerusalem,
wo wahrscheinlich auch SPOER das seinige erworben hat

Auf der Nachbildung sieht das Schriftbild sehr grob aus, und es sticht 5

vom Aussehen der anderen, besonders dem des ersten Siegels ab.

Aber die Zeichnung ist wahrscheinlich von TORREY selber hergestellt,
whrend das Cl.-Gan.'sche Siegel von einem geschickten Zeichner nach

gebildet wurde. Die Lesung ist 8iH ]3 || by2Hb. Wiederum beginnt
der erste Name mit 38 und wiederum hat Cheth nur einen Querstrich. 10

Dieses ausschlielich aramische Cheth vertrgt sich nicht mit der

sprachlich rein phnizischen Legende 8in )3 *?y38*?. Wir kennen sonst

kein Beispiel, da die Phnizier fr ihre Sprache die aramische

Schrift angewandt htten, dazu wrde der Charakter der Schrift

(8, 3, b, y) etwa auf das 7. Jahrhundert hinweisen, und fr diese Zeit 15

ist es erst recht unwahrscheinlich. Die beiden Nun sind von ToRREY

in der Zeichnung nicht ganz richtig wiedergegeben, aber auch auf der

Autotypie sind sie schlecht geformt und stehen in Spiegelschrift.
Wir haben hier also drei Siegel, von denen das eine (Spoer) sicher 20

eine Flschung ist. Sie sind alle ungefhr gleichzeitig auf den Markt

gekommen, in allen beginnt der erste Name, oder was der erste Name

sein soll, mit 38, in allen hat ein bestimmter Buchstabe, das Cheth,

eine charakteristische Form. Das erste ist auerdem von einem 25

Kairiner Hndler zu einem ungewhnlich billigen Preis verkauft und

das dritte zeigt auch sonstige Wunderlichkeiten. Man wird es daher

begreifen, wenn ich alle drei in denselben Sack tue.

Zu den aramischen Papyri.

Die reichen Papyrusfunde der letzten Jahre knnen nicht in der

Ephemeris mitgeteilt werden, die den Inschriften dienen soll. Die 30

wichtigen Verffentlichungen von Savce-Cowley und Sachai habe

ich in der Deutschen Literaturzeitung besprochen. Die beiden Refe

rate drucke ich hier mit Genehmigung der Redaktion ab, um sie den

auslndischen Semitisten leichter zugnglich zu machen.

Lidzb.irski, Ephemeris III. 6
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i. Aus Deutsche Literaturzeitung 1906, Nr. 51/52 (22. Dezember),

Sp. 32053215.

A. H. SAYCE, Aramaic Papyri discovered at Assuan. With the

assistance of A. E. Cowley, and with appendices of W. SPIEGELBERG

SandSeymour de RlCCI. London, Alexander Moring, Ltd. 1906. 79 S.

nebst 27 Taf. Fol. Sh. 21.

Nach vereinzelten Funden in Elephantine und Syene an Ostracis

und Papyris mit aramischen Texten wurde im Frhjahr 1904 in

Syene1 eine Entdeckung gemacht, die fr das semitische Altertum

10 ganz einzig dasteht. Bei Anlegung einer neuen Strae1 wurde ein

kleines Lager von Papyri ausgegraben, die aramische Texte von

solchem Umfange und in so vorzglichem Zustande enthalten, da

ihnen aus vorchristlicher Zeit, wenn man von den babylonisch-assy

rischen Texten absieht, auf semitischem Gebiete nichts an die Seite

15 gestellt werden kann.

Die Papyri wurden von Lady William CEC1L und Mr. Robert

MOND erworben und dem Museum in Kairo berwiesen. Mr. Mond

behielt sich jedoch das Recht vor, sie publizieren zu lassen, und ber

trug die Verffentlichung A. H. Sayce, der seinerseits A. COWLEY

20 als Mitarbeiter heranzog. In dem vorliegenden schn ausgestatteten

Bande, der auf Kosten Mr. Mond's gedruckt ist, gibt Sayce eine all

gemeine Orientierung ber den Inhalt und die Bedeutung der Papyri,

whrend die eigentliche Lesung und Erklrung der Texte von Cowley

herrhrt. Beigefgt ist ein spter von der Bodleiana erworbener

25 Papyrus derselben Herkunft und die bereits frher von COWLEY ver

ffentlichten aramischen Schriftstcke. Auerdem sind von SPIEGEL-

BERG die Namen gyptischen Ursprunges besonders erklrt und von

Seymour de RlCCI eine Bibliographie der bisher gefundenen gyptisch

aramischen Schriftdenkmler zusammengestellt.

30 Die Texte sind durchweg datiert und gehren in die Zeit des

Xerxes, Artaxesses Langhand und Darius Nothus. Aus Herodot

wissen wir, da die Perser in Elephantine eine Garnison unterhielten

(II, 30), und aus frheren Funden wie aus den neuen ist zu ersehen,

da auch in Syene ein persisches Heerlager war. Den persischen

35 Truppen waren nun zahlreiche Syrer gefolgt, die in ihrem Schutze,

' [Nach spteren Mitteilungen wurden die Papyri in Elephantine gefunden].



Zu den aramischen Papyri. 7'

aber sicherlich auch von ihnen lebten.
' In dieser asiatischen Nieder

lassung waren die Juden stark vertreten, und die meisten in den

aramischen Texten aus den beiden Fundsttten genannten Personen

haben jdische mit Jah(u) zusammengesetzte Namen. Die Juden
wohnten gypten am nchsten, und bei der drckenden Lage in ihrer 5

Heimat war es fr sie besonders verlockend, nach dem blhenden

Nachbarlande auszuwandern. Nach Jerem. 44 hat es sicherlich auch

schon in vorpersischer Zeit jdische Niederlassungen in gypten ge

geben. Nach den neuen Urkunden scheinen sie dort in recht ertrg
lichen Verhltnissen gelebt zu haben

,
und wir finden sie als Grund- 10

besitzer, Kaufleute und selbstverstndlich auch als Geldverleiher. An

ihrem Gotte Jahu hielten sie fest, sie sprechen aber von ihm ganz

harmlos ohne die ngstliche Scheu der spteren Zeit. An der Knig
strae" in Syene stand ein Heiligtum des Jahu2, und wir knnen fest

stellen, da auch Einheimische sich seinem Kulte anschlssen. Von 15

einem Falle abgesehen, wo eine Jdin in einer Rechtssache mit einem

gypter bei der gyptischen Gttin Sati schwrt, finden wir keine

Spur davon, da die Juden in gypten neben Jahu auch andere Gtter

verehrten; sie scheinen sich also seit Jeremias' Zeiten gebessert zu

haben. Sie schlssen sich aber auch nicht ngstlich gegen die ,,Vl- 20

ker" ab, und die erwhnte Jdin, offenbar eine vermgende Dame,

heiratete sogar in zweitei Ehe einen gyptischen Regierungsbaumeister,
der freilich, wie es scheint, nachher zum Judentum bertrat, da er den

Namen Nathan annahm.

Die Papyri enthalten Geschfts- und Familienurkunden aus dem 25

Hause eines gewissen Mahsejah b. Jedonjah und gehrten wohl zuletzt

dessen Enkel Jedonjah. Mahsejah hatte einem Qonijah b. Sedeq

(Sadaq) gestattet, in dem Torwege seines Hauses, der sich an dessen

Haus anschlo, einen Holzbau (?) aufzufhren. Qonijah stellt ihm nun

eine Urkunde darber aus, da nicht nur der Torweg im Besitze des 30

M. bleibe, sondern auch der Bau ihm gehre (A). Gegen den Besitz

eines anstoenden Grundstcks des Mahsejah hatte ein Chorasmier

Dargmn Einspruch erhoben, doch M. beim Gotte Jahu einen Eid ge

leistet, da das Grundstck ihm rechtmig gehre. Dar. erklrt ihm

1 [Die Syrer und Juden bildeten einen Teil, wohl den grten Teil der Be.

Satzung].
2 [Aus spteren Funden geht mit Sicherheit hervor, da das Heiligtum in

Elephantine stand].
0*
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nun schriftlich, da er keine weiteren Ansprche auf den Besitz erhebe

und keinen Proze mehr gegen ihn anstrengen werde, und verpflichtet

sich im Falle der Zuwiderhandlung Strafe an ihn bezw. seine Rechts

nachfolger zu zahlen (B). Dieses Grundstck schenkte M. spter

5 seiner Tochter Mibtahijah bei ihrer Verheiratung an einen Jezanjah b.

Urijah. Er besttigt es ihr in einer formellen Urkunde (D), auerdem

wird in einem anderen ihrem Manne ausgestellten Schriftstcke ihm

das Nutzungsrecht, aber auch nur dieses, zugesichert (C). Neunzehn

Jahre spter heiratet sie in zweiter, vielleicht in dritter Ehe, den

io kniglichen Baumeister Ashor b. Seho, und die bei dieser Eheschlieung

ausgestellte regelrechte Ketubah liegt in G vor. Zwei Shne aus dieser

Ehe erhalten die Namen Jedonjah und Mahsejah, d. h. sie werden

nach dem Urgrovater und Grovater mtterlicherseits benannt und

sind als Juden bezeichnet. Die Papyri H und J betreffen Geschfte

15 dieser Brder, und K enthlt eine Abmachung ber die Teilung von

Sklaven aus dem Nachlasse ihrer Mutter.

Die Urkunden sind sehr detailliert, und alle Eventualitten werden

in ihnen vorgesehen und eingehend errtert. Zu einigen hat es

sicherlich Gegenstcke fr die andere Partei gegeben, so bei A

20 eine Erklrung des Mahsejah an Qonijah ber die ihm bertragenen

Rechte, bei K eine Zusicherung des Jedonjah an Mahsejah ber den

ihm zufallenden Sklaven. Die festen Formeln, in denen die Sprache
der Dokumente sich bewegt, setzen eine lange Entwicklung dieses

Schrifttums und somit ein altes ausgedehntes Handelsleben in Syrien
25 voraus. Selbstverstndlich sind sie durch die babylonischen Ge

schftsurkunden beeinflut, es ist jedoch keine sklavische Nach

bildung. Aus den Urkunden an den Grbern von Palmyra und

Hegra ersehen wir aber auch, da die Form noch Jahrhunderte
fortlebte.

30 Durch die reiche Verwendung von Vokalbuchstaben und die

durchgehende Worttrennung ist das Verstndnis der Texte sehr er

leichtert, dennoch verdient CoWLEY's Arbeit alle Anerkennung. Da

manches bersehen, anderes unrichtig gelesen wurde, verringert das

Verdienst seiner Leistung nicht. Es traf sich glcklich, da ich beim

35 Erscheinen des Bandes gerade in Oxford war und CoWLEY's Lesun

gen bei zweifelhaften Stellen an den dortigen Originalen nachprfen
konnte.

Die Papyri sind alle datiert, vielleicht mit Ausnahme von L, der
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eine Abschrift sein knnte, und von besonderem Werte ist es, da

die Datierung doppelter Art ist: nach der gyptischen und der syri
schen Zhlung. Hierin sind fr die Rekonstruktion des syrischen bezw.

jdischen Kalenders, besonders fr das Schaltwesen der damaligen
Zeit, wichtige Anhaltspunkte gegeben. Fr die chronologischen 5

Fragen und nicht minder fr die Bestimmung der in den Texten ge

nannten Geldwerte ist die Frage von Wichtigkeit, ob man, wie

Cowley annimmt, schrge Striche am Ende von Zahlzeichen von

diesen abzutrennen und als Siglen anzusehen habe. Schon an sich

hat die Annahme wenig fr sich, denn die Striche konnten leicht mit 10

den Einheitszeichen identifiziert werden, zumal der Brauch bestand,

bei einer Gruppe von Einern den letzten Strich schrg nach rechts

zu stellen. Dies geschah nicht nur beim letzten Gliede einer Reihe,

sondern, da man die Striche zu Gruppen von dreien ordnete, stellte

man auch in diesen die letzte Eins schrg nach rechts (vgl. D i, G 8). 15

Auch die Striche hinter einzelnen Personen oder Sachen sind keine

Siglen, sondern Zahlzeichen. Aus einem Ostrakon kann ich allerdings
den Strich als Satztrenner nachweisen ', aber bei den Jahreszahlen

der Daten kommt dieser nicht in Betracht, da sie mit dem folgenden

Knigsnamen zusammenhngen; sollten bei der Liste in G Striche ^o

dazu dienen, die einzelnen Gruppen zu scheiden , so mten sie

jeder Gruppe beigefgt sein. Die Stellen nun, die Cowli.y be

sonders fr seine Annahme anfhrt, sprechen gerade gegen sie. In

K lautet das Datum: Am 24. Sebat des Jahres ||| , d. h. am

9. Hathor des Jahres \|||~, Knig Darius." Cowley hebt nun 25

hervor, da nicht zwei verschiedene Jahre genannt sein knnen,

daher msse man bei der zweiten Jahreszahl den letzten Strich ab

trennen (S. 15). Hierbei hat Cowley aber einen wichtigen Punkt

auer acht gelassen. Das gyptische Neujahr fiel in eine andere

Zeit, als das syrische bezw. jdische. Daher muten fr gewisse 30

Monate Differenzen in der Jahreszhlung entstehen, und es ist anzu

nehmen, da bei doppelten Datierungen auch diese Abweichungen

vermerkt wurden. Der 1. Thoth fiel damals in den Dezember; das

syrische Jahr konnte an sich mit dem 1. Nisan oder dem 1. Tischri,

d. h. im Frhjahr oder im Herbst beginnen. Aus den Daten dieser 35

Papyri geht aber hervor, da das syrische Neujahr auf den 1. Nisan

1 [Vgl. Ephem. II, p. 401 zu L],
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fiel. Das Datum in A lautet: Am 18. Ell, d. h. am 28. Pachons

des Jahres 15, Knig Xerxes." In gypten wurde die Zhlung nach

Xerxes antedatiert (vgl. Ed. MEYER, Forschungen zur alten Geschichte

II, S. 487 f.). Sein erstes Jahr begann also fr die gypter im Dezem-

5 ber 486, das fnfzehnte im Dezember 472, und das Datum fllt in den

September 471. Setzt man den Beginn des syrischen Jahres auf den

1. Nisan und den Beginn des ersten Jahres des Xerxes auf den

1. Nisan 485 an, so fllt der Elul des 15. Jahres gleichfalls in den

September 471 ; beim 1. Tischri hingegen nur, wenn man annimmt,

10 da Xerxes vor dem 1. Tischri 485 den Thron bestiegen habe, und

antedatierend sein erstes Jahr mit dem 1. Tischri 486 beginnen lt

(beim Jahre 14 wren dieselben Schlsse zu ziehen). Diese Ansetzung

wird aber durch die Datierung in B ausgeschlossen. Denn das Datum

lautet hier: Am 18. Kislew, d. h. am 7. Thoth des Jahres 21,

15 Regierungsantritt, als Knig Artaxesses den Thron bestieg." Begann

das erste Jahr des Xerxes mit dem 1. Nisan 485, so fiel das Neujahr

des 21. auf den 1. Nisan 465. Im folgenden Kislew (+ Dezember)

war Xerxes tatschlich schon tot und hatte Artaxesses den Thron

bestiegen. Lt man aber das erste Jahr mit Tischri 486 beginnen,

20 so lebte Xerxes im Kislew des 21. Jahres (+ Dezember 466) noch.

Die Zahl 21 ist ganz sicher, da der Strich hinter der 20 eine regel

rechte Eins ist; die Zusammenstellung des 21. Jahres des Xerxes mit

dem Jahre des Regierungsantrittes, d. h. dem Jahre o des Artaxesses

stimmt auch zu der auf die Daten der Chronographen basierten An-

25 nhme, da bei Xerxes antedatiert, bei Artaxesses postdatiert wurde.

Beim Datum in B ist freilich das gyptische Jahr nicht genannt, ob

wohl es mit dem syrischen nicht bereinstimmte. Denn die gypter
konnten nach dem 1. Thoth 465 nicht mehr nach Xerxes zhlen.

Selbst wenn man annehmen sollte, da der Regierungswechsel, der im

30 Sommer stattfand, ihnen erst nach dem 1. Thoth bekannt wurde, was

nicht wahrscheinlich ist, htten sie sofort mit dem 1. Jahre des Arta

xesses beginnen mssen. Die Daten in C, D, E, G, die zwischen

den 1. Tischri und den 1. Thoth fallen und keine Differenzen in der

Jahrzhlung angeben, fhren wieder zu der Annahme, da das syrische

35 Neujahr mit Nisan begann, denn sonst wren die Syrer um ein Jahr
voraus. Dagegen ist es ganz in der Ordnung, da in J und K, die

nach dem gyptischen, aber vor dem syrischen Neujahr abgefat
wurden, die syrischen Jahre um eins zurck sind. In J ist ||| | ||| jeden-
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falls fr ||| ||| ||| verschrieben, denn von rechts aus werden immer je
drei Striche zusammengestellt.

Die in den Texten genannten Geldwerte hat man sich nicht als

geprgte Mnzen zu denken, sondern als abgewogene Metallstcke,

die wohl bei Zahlungen nachgewogen wurden. Es werden vier Ein- 5

heiten genannt. Gehen wir von der zweiten, dem Seqel, aus, so ist

deren Verhltnis zum hheren Werte, dessen Namen COWLEY t?33

liest, dadurch, da er auch als Zehner" bezeichnet wird und durch

eine Addition in G gegeben. Als Bruchteile des Seqel finden sich

zwei Werte. Der grere wird durch eine Abbreviatur 1 oder 1 be- 10

zeichnet, deren Bedeutung unsicher ist, whrend der kleinere das be

reits bekannte challr ist Fr die Bestimmung des Verhltnisses

dieser Teilwerte zum Seqel bietet die Addition in G einen Anhalt.

Hier hat man in Z. 11 sieben, nicht sechs Seqel zu lesen, doch in

Z. 13 zwei statt drei zu ergnzen. Die einfache Addition ergibt die 15

Summe 3 Zehner -f- 34 Seqel + 6 d (r). Dreiig Seqel sind zu

den Zehnern gezogen, was 6 Zehner + 4 Seqel + 6 d (r) ergibt.

Nun steht statt dessen: 6 Zehner -f- 5 Seqel + 20 challr. Von

den 6 d (r) ist also ein Teil als ganzer Seqel zu den Seqeln gezogen,

whrend der Rest in challr umgewandelt ist. Danach zerfiel ein 20

Seqel in 4 oder 5 d (r). Denn sollten 2, 3 oder 6 d (r) seine Teile

bilden, so ergben die 6 d (r) 3, bezw. 2 oder einen ganzen Seqel.

COWLEY nimmt nun die Gleichung 1 s = 4 d (r) an, so da 2 d (r)

brig bleiben und diese = 20 ch sind, also 1 d (r) = 10 ch. Gegen

diese Gleichung ist aber folgendes einzuwenden: 1. In den Texten ist 25

gerade die Summe von 2 d (r) oft genannt, und es ist nicht einzu

sehen, warum sie gerade hier in ch umgewandelt sein sollte. 2. Im

Papyrus L werden fr 1 Seqel 2 challr monatlich an Zinsen gezahlt.

Bei der Gleichung 1 Seqel = 4 d X 10 ch, oder 1 ch = V40 Seqel,

ergbe sich fr das Jahr 2V4o Seqel auf den Seqel oder 60%, was 30

ganz exorbitant wre. Nimmt man hingegen an, da der Seqel in

5 d (r) zerfiel, so ergibt sich die Gleichung 1 d (r) = 20 ch, also

100 ch auf den Seqel. Das ergibt bei monatlich 2 ch auf den Seqel

eine jhrliche Zinszahlung von 24%, was den damaligen Verhltnissen

tatschlich entspricht. 35

Die Annahme, d (r) sei ein Viertel des Seqel, fhrt allerdings zu

einer passenden Erklrung der Abbreviatur: 1 als Abkrzung von V31.

Aber in Vorderasien zerfiel der Seqel in 20 Teile (Gerah, Ma ah).
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Ein Fnftel des Seqel enthielte also vier solche Bruchteile, und 1

knnte danach = 8ny3"l ..Vierer" sein, entsprechend dem KmtPJJ

dieser Texte.

Welche faktischen Gewichte stecken nun in diesen Nominalen?

5 Neben den hheren Einheiten findet sich der Vermerk 8370 ^383,

und es liegt an sich schon nahe, hierin 8370 auf den regierenden

Perserknig zu beziehen, in den Gewichten also persische Gewichte zu

sehen. Darauf weist aber auch die hier bliche Bezeichnung fr

io Seqel hin. COWLEY hat das Wort 1^33 gelesen und allerhand

ioKombinationen daran geknpft. Aber selbst auf den Autotypien ist

zu sehen, da UH3 dasteht, und ich habe dieses Wort mit Sicherheit

auf dem Oxforder Original von A festgestellt1. Dieses BH3 identi

fiziere ich nun mit karasa auf einem persischen Gewichte aus der Zeit

des ersten Darius. Nach Lehmann (Allbabylonisches Maa und Ge-

iS'cvicht, Verhandlungen der Gesellschaft fr Anthropologie 1889, S. 273;

seine Quelle: Bl'DGE in PSBA 1888, S. 464 fr. ist mir nicht zugng

lich) ist es '/ der kniglichen persischen Gewichtsmine, also das

Zehnfache von dessen '/o. dem Gewichtsseqel. Nimmt man an, da

krs auch hier fr denselben Wert gebraucht wird, dann htte es als

20 7 von 516 gr. ein Gewicht von 86 gr., sein Zehntel, der Seqel 8,6 gr.,

was dem Gewichte des Goldseqeis entsprche. Da es sich hier aber

um Silber handelt, und dieses nicht nach der Gewichtsmine gewogen

wurde, so liee sich auch annehmen, da das Wort krs von seinem

Verhltnis zur Gewichtsmine losgelst ist und als Bezeichnung fr

25 10 Seqel eines anderen Systems gebraucht wird. Dabei kommt fr

den Seqel in erster Linie der knigliche persische Silberseqel von

11,50 gr., bezw. seine Hlfte, der sogen. arfXoc, MniKc;, in Betracht,

und der karas entsprche an Wert dem Dareikos bezw. seiner

Hlfte.

30 Fr die Silbermine spricht auch der Umstand, da bei Vielfachem

des karas, wo es sich um abgerundete Summen handelt, die Zahlen

durch 5, nicht durch 6 teilbar sind. Die Mine selber wird merkwrdiger
weise in diesen Texten nicht genannt.

Bei Betrgen ber den karas hinaus steht hufig der Vermerk

35 .,2 r (d) auf den Zehner (karas)." Dies sieht nach einem Zuschlage

1 [Da hie und da noch immer an der Lesung BOS festgehalten wird, bemerke

ich, da Bns vllig sicher ist. Auf diese Lesung ist unabhngig von mir auch

De Vog gekommen, Comptes rendus 1906, p. 505].
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aus, und der Vermerk kehrt so oft wieder, da es sich nicht um ver

einzelte Abmachungen handeln kann. Lehmann zeigte (a. a. O..

S. 271 ff), wie im vorderen Orient seit alter Zeit der Brauch bestand,

bei Zahlungen an den Knig die Gewichte zu erhhen, und wie aus

dieser Institution die kniglichen Normen sich entwickelt haben. Der 5

Zuschlag betrug x/20 oder X/2V Es kann nicht zufllig sein, da das

Agio in unseren Texten diesen Zuschlgen sehr nahe steht, ja viel

leicht dem einen entspricht. Denn bei dem Anstze 1 r (d) = x/5 Seqel

sind 2 r (d) = = x/25 karas und bei 1 r (d) = x/4 Seqel sind

2 r (d) = = x/20 karas. Es ist mir nicht wahrscheinlich, da 10

der Vermerk eine Ergnzung zu der Angabe nach den kniglichen

Gewichten" enthlt und den Zuschlag nennt, durch den die gemeine

Norm zur kniglichen wurde. Vielmehr handelt es sich hier um ein

Agio, das damals im Geschftsverkehr blich war, gleichgiltig, nach

welchem System gezahlt wurde, und das wohl letzten Endes auf die 15

Institution bei Zahlungen an den Staat zurckgeht. Auch aus den

babylonischen Geschftsurkunden lassen sich solche Zuschlge nach

weisen (atr).

Ich habe nachgeprft, ob es sich vielleicht um einen Ausgleich
zwischen dem babylonisch-persischen und dem gyptischen System 20

handelt. Und in der Tat gelangt man dabei zu passenden Gleichungen.
Denn nimmt man fr kara das Gewicht an, das es nach dem er

whnten Steine hatte, nmlich 7- = 86 gr., so erhlt man bei einem

Zuschlage von x/25 ein Gewicht von 86 + 5,44
=- 89,44 gr., das dem 25

gyptischen Pfunde (90,95 gr.) um ca. ix/2 gr- nahekommt. Noch

geringer ist der Unterschied, wenn man 1 r (d) = '/, Seqel ansetzt,

denn dann erhielte man 90,3 gr., also nur 0,65 gr. unter dem deben.

Aber in L werden die Seqel nicht nach der persischen Norm, sondern

nach den Steinen des Ptah" bestimmt. Hier kann nur das ein- 3

heimische gyptische System gemeint sein, und der Seqel bedeutet hier

die qite, oder den sogen. Stater, d. h. die Doppelqite, und der Zehner"

den deben bezw. sein Doppeltes. Nun wird hier ein Zuschlag von

10% angegeben, ein Ausgleich von der persischen zur gyptischen

Norm ist also ausgeschlossen, aber auch die umgekehrte Ansetzung35
fhrt zu keiner passenden Gleichung.

Auch glaube ich nicht, da es sich um ein Agio bei Zahlung in
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Kupfer handelt, was durch die Texte aus ptolemischer Zeit nahe

gelegt wird. Das wre ausdrcklich vermerkt, wenigstens htte man

nicht das zweideutige *)D3 vor den Vermerk gesetzt. In griechischer

Zeit wurde auf 24 Obolen ein Agio von 2x/4 Obolen, also ca. 10%

5 gezahlt (vgl. WlLCKEN, Griech. Ostraka I, S. 719^). Dem kme aller

dings der Zuschlag in L gleich, aber der in den brigen Texten ist

bedeutend niedriger, und der Unterschied wre auch dann zu gro,

wenn man annehmen sollte, da in persischer Zeit das Wrderungs-

verhltnis des Silbers zu Kupfer niedriger war als zur Zeit der Ptole-

10mer.

In sprachlicher Hinsicht sei bemerkt: Zu A. b?b in der Bedeu

tung ,,im Gefolge" hat nicht nur Parallelen im AT, sondern ent

spricht auch '1373 in Panam. 16
x

"U8 knnte babylonisch agurru

oder igaru sein, doch hat man vielleicht "U8 zu lesen. Es handelt

15 sich etwa um eine Balkenkonstruktion [vgl. rPU8 Amos 9,6], die bis

zum Dache des Hauses des Qoniah reichte und dessen Terrasse er

weitern sollte. Der Kontraktschlu fand in der zweiten Hlfte des

Ell statt, daher scheint es mir mglich, da die *U8 eine Sukkah

tragen sollte. Durch ein Balkengerst wurde der Torweg nicht ganz

20 versperrt und konnte weiter als Durchgang benutzt werden. Da der

Bau sich an die Wand des Hauses vom Boden bis oben hin" an

schlo (Z. 5), lese ich nicht "UK im Sinne Dach". JV7J; und iTOnn

sind Femininformen im st. abs. Die Femininendung wird in diesen

Texten regelmig n (Ausnahmen sind nur 8,J"inn in E 13 und 8,D1N

25 in F 3), der st. emph. 8 geschrieben. 113 (Tochter) und nnN

(Schwester) sind ganz in Ordnung und stehen nicht fr spteres fi"l3,

nn8 (S. 16). nnn*?8 F 5 ist durch die st. abs.-Form beeinflut.

In DB8 ist *)8 ebenso durch D (aus ntt) erweitert, wie 87 in D7 in

den Ostracis. Es ist auffallend, da dieses D7, das in den Tonscherben

30 sicher ist, sich in den Papyri nicht findet.
2

nonD ist eine Koseform

von iTDfflS, ebenso wie 8JYT in 18 von pXM, vgl. auch ^Tl in E 19.

B. 8113170 in Z. 1 ist das hebr. n317 mit aramischer Endung.
Z. 2 f. ist zu bersetzen dessen Quartier in der Feste Jeb ist, ein

Soldat (st. abs.) 3 im Gefolge des Artabanu". mty, .TQlty sind

35 als ein Wort geschrieben, ebenso wie im Ostrakon Ephem. II, S.

1

[Ich lese jetzt mit vielen anderen bi~\ Fhnlein", Heeresabteilung].
3 [Ist inzwischen auch in Papyri erschienen. Es entspricht dem syrischen y^\.
3 [T*??; zur Scriptio plena mit Jod vgl. p. 67, Z. 25 f.].
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229. M3 steht hier und in D 25 wie das einfache V zur Einfhrung
der indirekten Rede. Die abweichende Angabe ber die Lage der

benachbarten Grundstcke beruht wohl nicht auf einem Versehen,

sondern rhrt daher, da das Haus nicht genau orientiert war, was

auch nicht auffallend ist. Das Haus des Espemet, des Lotsen durch 5

das gefhrliche Wasser", d. h. durch die Katarakte z. B. wird sd

westlich gelegen haben, daher wird es in B als sdlich, in den anderen

Papyri als westlich bezeichnet. Beachtenswert sind die alliterie

renden Wendungen 3311 yi und lffl Dn. Die erste ist, wie Cowley

bereits erkannt hat, dem Babylonischen entlehnt. Der Alliteration zu 10

liebe werden oft heterogene Dinge zusammengestellt, daher wage ich

es, Dn als Rettig", eine Pflanze von geringem Wert, zu deuten.

b)H (Z. 18) ist nicht das Adjektiv, sondern ein Hypokoristikon eines

mit b zusammengesetzten Namens, z. B. Gedaljah, vgl. 'Arnos, Sa-

doq usw. Der Name des Sohnes ist dem des Vaters angehnelt, ein 15

bei Semiten wie Indogermanen beliebtes Verfahren. p pm zurck

treten von, aufgeben" findet sich auch in den palmyrenischen Ur

kunden. C. *2 p"18 (Z. 3) wird im Sinne von ,,Grundstck" gebraucht,

vgl. auch D 3. "iny (Z. 5) vermehren"; die Verbindung mit Vieh"

ist wegen n^ntny, "iny interessant. D. Fr die Frage nach dem 20

Sinne des biblischen 2 ev tw vouan ist es wichtig, da 2 in

diesen alten Texten aus dem 5. vorchristlichen Jahrhundert schon in

ganz ver-blater Bedeutung vorkommt. Es wird bei Personen gebraucht

im Sinne von sich berufend auf", daneben aber auch bei Sachen ganz

wie by in der Bedeutung wegen, betreffs": wer gegen dich, einen 25

Sohn oder eine Tochter von dir, oder sonst einen Angehrigen von

dir, einen Proze oder eine Klage wegen jenes Grundstckes an

strengen wird" (D 12), ebenso E 9 wegen jenes Hauses", F 8

wegen jener Gter", F 9 wegen jenes Eides". 3H3 (Z 17), so

wie ,,37H in E und 831, "OT in F besttigen, was ich Ephem. II, S. 30

240 als Vermutung ausgesprochen habe, da im 5. Jahrhundert der

bergang von t =-- d zu "I in der lebenden Sprache bereits stattgefunden

hatte, in der Schrift zwar im allgemeinen noch nicht zum Ausdruck

gebracht wurde, sich aber doch hie und da einschlich". Wir stehen

also hier an der Grenze des Altaramischen. nrytt (Z. 24) ist p'il 35

der ersten Person. Es ist ebenso transitiv gebraucht und mit dem

direkten Objekte verbunden wie das absolute yy\S. E. Hin (Z. 4)

ist schwerlich eine Beamtenbezeichnung; ich wrde eher daran denken,
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da M. in der Feste eingesperrt war. Da etwa Hin Objekt sei und

JVin ein Pael enthalte, ist mir nicht wahrscheinlich. Hinter fiY33 ist

der Name der Festung ausgefallen. J17B8 vielleicht ich mute sie

ausgeben", nach assyr. aplu. Am liebsten wrde ich freilich fi73K

5 lesen: ich habe sie aufgezehrt." In Z. 17 ist *H3 eine Abkrzung
von iT3T "13, wenn dies nicht ganz dagestanden hat. F. Die Gen-

tilicia stehen immer im st. abs., daher fasse ich 8,|0"18 in Z. 3 als fem.

sing, (statt iT"18) auf (vgl. auch das daneben stehende 8*1}T) und be

ziehe es auf n^ntOSD. p3JJ scheint mir ein Verb zu enthalten (1 pl.

ioperf.), das wohl ]12y zu lesen ist: Auf Grund des Prozesses, den wir

in Syene gefhrt haben, . . .". Freilich treten dabei an die Stelle

sachlicher Schwierigkeiten stilistische. G. Das Bruchstck mit 70

setze ich an das Ende der Zeile und ergnze es zu 837D. Vorher

steht der Rest eines B>, das Ende des Knigsnamens. In Z. 2 ist

15 731"18 ohne s

geschrieben. im87 (Z. 3) ist nicht fr 8Di87 ver

schrieben, sondern ganz in Ordnung. Es ist ein Abstraktum, aber

mit konkreter Bedeutung, wie sie gerade als Bezeichnungen fr das

weibliche Geschlecht beliebt sind. Das Wort wird in den offiziellen

Ehekontrakten gebraucht (vgl. Misn. Ketuboth IV, 7ff) und findet

20 sich auch in den mittelalterlichen Ketuboth aus gypten, die Cowley

im Catalogue of the Hebrew Manuscripts of the Bodleian Library II

am Ende beschrieben hat1 (z. B. a 3, f. 38 ob. lnr? *b Wn). Es

ist interessant zu sehen, da der Gebrauch des Wortes in diesem Zu

sammenhange so alt ist. Wahrscheinlich ist auch in Anlehnung an

25 die Formeln in den Ehekontrakten n?87 in Gen. 16, 3 im Onkelos

durch das Abstraktum in387 bersetzt. t3fit!>J in Z. 10 mag der

phnizischen Kaufmannssprache entlehnt sein. In Z. 14 steht bpW
im Singular, weil statt der folgenden 5 ursprnglich eine 1 gestanden
hat. In Z. 19 ergnze ich VnD3il und in Z. 24, 7 ]7pB\ In Z.

3032 1. nin8 H. Zu Dl7ty vgl. die punischen Namen D23, D133JJ

etc. In Z. 7 1. Hpsn als Hophal. J. In Z. 5 1. 71S.T statt 7lin.

Es ist ein Hypokoristikon eines mit hissil zusammengesetzten Namens.

Das in J und K vorkommende 82"i:i*,38 im Sinne von Konven

tionalstrafe", kann auch ich nicht erklren, mchte aber darauf

35 hinweisen, da 8281J138, wofr vielleicht auch 8:8*n,38 zu lesen

ist, in den hebrischen und mandischen Zaubertexten aus Baby-

1 [Unediert; ich habe sie im Oktober 1906 eingesehen.]
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lonien als Name eines Dmons vorkommt, vgl. Ephem. I, S. 103,

Anm. 71.

2. Aus Deutsche Literaturzeitung 1907. Nr. 50 (14. Dezember),

Sp. 31603163.

Eduard SACHAU, Drei aramische Papyrusurkunden aus Ele- 5

phantine. [Aus den Abhandlungen der Knigl. Preu. Aka

demie der Wissenschaften vom Jahre 1907.J Berlin, Georg

Reimer, 1907. 46 S. 40 mit 1 Tafel. 2,50 M.

Fast gleichzeitig mit dem Erscheinen der wichtigen Oxforder Pa

pyruspublikation (s. DLZ. 1906, Sp. 3205ff) wurden in Elephantine 10

weitere aramische Texte aus der Perserzeit gefunden. Sie gelangten
in das Berliner Museum, und drei von ihnen, die von der Zerstrung

des aus den Kairiner und Oxforder Papyri bekannten jdischen Heilig

tums in Elephantine handeln, werden von Sachau verffentlicht. Ihr

Inhalt ist bereits kurz hier Sp. 21 16 mitgeteilt. Das umfangreichste 15

und wichtigste Stck ist von ungewhnlich guter Erhaltung. Auch

die Zeichen sind von charakteristischer Form und die Worte durch

Spatien getrennt, so da der Text sich fast glatt herunterlesen lt.

Die Sprache lehnt sich eng an die der sonstigen aramischen Texte

aus der Achmenidenzeit an; bei den Dingen, die etwas abseits liegen, 20

zeigen sich in der Erklrung und bersetzung des Herausgebers Mi

verstndnisse. Der Stadtvogt von Elephantine mit dem persischen
Namen Wjdrng, der auf Anstiften der Chnbpriester den Pogrom in Ele

phantine ausgefhrt hat, kann nicht nach dem jdischen Stamme Ka-

leb oder nach dem Orte Rmat Lehi im sdlichen Juda benannt sein. 25

Fr die Erklrung von 8TI7 ist eine Stelle in der ersten Nerabinschrift

von Wichtigkeit. Dort wird vom Grabschnder gesagt und mit einem

Tode nn*? sollen sie (die Gtter) dich niederstrecken". Hier wird 8Tt7

als Bezeichnung fr den ob seiner Missetat hingerichteten Wjdrng

gebraucht. Die beiden Wrter gehren also zusammen und haben 3

wahrscheinlich Bezug auf einen entehrenden Tod. Der genauere Sinn

lt sich nach den beiden Stellen nicht bestimmen. Verwischend"

[Ner.] bezw. .,verwischt" [Pap.] nach dem Syrischen ist zu matt; eher

wrde das arabische laha beschimpfen" passen, doch lt sich jenes

1 [Es folgen hier einige Emendationen zu Cowley's Lesung der Oxforder Ostra

ka, die vollstndiger Epheir. II, p. 400402 mitgeteilt sind.]
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so verstehen, da der Tod auch den Namen und Samen des Be

troffenen auslsche, bezw. ausgelscht habe. Bei 3 'in(n) in Z. 16

hat SachaU nicht erkannt, da es die kanaanische Wendung 3 n8"in

jemandem ein Schauspiel der Lust bereiten an" wiedergibt. Es ist

5 das Kausativ zu 3 mn in der folgenden Zeile. 8^373 fat HOFF-

mann mit Recht als Subjekt zu "IpBin auf. Der Passus ist zu ber

setzen: und wir beten zu Jahu, dem Herrn des Himmels, der uns ein

Schauspiel der Lust gewhrt hat an jenem Wjdrng: die Hunde rissen

ihm die Fessel(n) von den Fen (indem sie an der Leiche fraen),

iound alle Gter, die er erworben hatte, gingen verloren". JV138 in

Z. 7 hlt SACHAU irrtmlich fr einen absoluten Plural und wird da

durch zu der Hypothese verleitet, da im Aramischen jener Zeit der

absolute Plural th gelautet habe. n*1i8 ist vielmehr die hebrische

(kanaanische) Form, die hier neben der aramischen gebraucht ist,

15 genau wie im Oxforder Schuldschein die hebrische Form JT3**l neben

der aramischen ^ID steht. x SACHAU beurteilt die Sprache dieser Pa

pyri unrichtig, wenn er sagt (S. 43): Die Sprache unserer Urkunden ist

reinesAramisch, so rein, wie es nur aramische Musterschriftsteller gleich

Aphraates, Ephraem, Narses u. a. schreiben". Die Sprache ist vielmehr

20 stark mit kanaanischen Elementen durchsetzt, und diese Idiomismen sind

ber die aramische Amtssprache der Achmenidenzeit sogar in das reli

gise Schrifttum der Perser gedrungen. In diese Papyri, die von Juden

herrhren, werden die meisten kanaanischen Wrter als Hebraismen

hineingeraten sein, sonst haben sicherlich die Bewohner der blhenden

25 phnizischen See- und Handelsstdte die Amtssprache mehr beeinflut

als die Juden. Wenn wir reicheres Material in Hnden haben, wird

sich vielleicht der Herd genauer bestimmen lassen, von dem aus die

kanaanischen Elemente in die Staatskanzleien gedrungen sind; das

wird auch fr unsere Kenntnis der Verwaltung Syriens unter den

30 Achmeniden von Bedeutung sein.

SACHAU nennt die Texte Urkunden" und hlt offenbar wenig

stens A und B fr Originale. Er berhrt nicht die Frage, wie es

kommen konnte, da ein von Elephantine nach Juda gesandter Brief,

der, wie C zeigt, in die Hnde des Adressaten gelangt ist, in Elephan-

35tine gefunden wurde, dazu noch in zwei Exemplaren von stark ab-

1 [W. Staerk, Aramische Urkunden zur Geschichte des Judentums (Lietzmann's
Kleine Texte 32, Bonn 1908), p. 5 nimmt mit Unrecht an, da ich n*UN als Plural

auffasse, siehe weiter unten p. 83, Z. 23].
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weichendem Texte. Mgen auch die von Cowley verffentlichten

Familienpapiere Flchtigkeiten genug aufweisen, so ist es doch unwahr

scheinlich, da ein Gemeindeschreiben an einen hohen Verwaltungs

beamten so schlecht geschrieben sein soll wie A. Die beiden Papyri

enthalten vielmehr keine Originale, sondern Kopien. Der Brief an den 5

Statthalter von Juda war fr die Gemeinde von Elephantine von her

vorragender Bedeutung, daher waren Abschriften von ihm im Umlauf.

Die vielen Abweichungen in den beiden Texten zeigen sogar, da sie

nicht direkt aus dem Originale geflossen sind, sondern in einem weit

lufigen Vetterverhltnis zueinander stehen. Haben sie demnach keinen 10

urkundlichen Wert, so ist es auf der anderen Seite von hervorragender

Bedeutung, an ihnen handgreifliche Beweise zu haben, da einzelne

Briefe ihre selbstndige Tradition und literarische Fortpflanzung hatten.

Fr die Bearbeitung der Papyri ergibt sich hieraus die Notwendig

keit, sie ganz wie Handschriften literarischer Werke textkritisch zu 15

behandeln. Ich wei nicht, warum SACHAU die Identitt von DliTiT in

B 7 mit 8^1 ablehnt. Die Soldaten und Fellachen sind nicht mit

ihrem Anhange", sondern mit ihren Waffen und Gerten zur Zer

strung des Tempels gekommen. Im Original hat wohl das aram

ische Din^T wie in B gestanden; dafr ist in eine Abschrift der Gruppe, 20

zu der A gehrt, das hebrische quivalent DiT*?3 hineingeraten, und

dies ist in A oder schon in einem seiner Vorgnger zu DiT7n verderbt

worden. Vielleicht ist auch mJ8 statt n"^8 erst in einer Kopie ent

standen.

Im Heiligtume von Elephantine wurden Speiseopfer, Weihrauch 25

und Brandopfer (Ganzopfer)" dargebracht. Zu den Brandopfern wurden

von den Juden aber vielfach Widder verwandt, und das war es wohl,

was den Ha der Priester des Widdergottes Chnb gegen sie erregt

hat. Es ist kein Zufall, da die Juden in ihrem Schreiben immer auch

von den Brandopfern reden und dem Statthalter sogar eine aus einer 30

Brandopfersteuer aufzutreibende Summe in Aussicht stellen, in der

Antwort hingegen nur davon die Rede ist, da in dem neu zu errich

tenden Tempel Speiseopfer und Weihrauch dargebracht werden sollen.

Offenbar war ihnen der Wink erteilt worden, Reibereien mit den

Chnbpriestern zu vermeiden.
35

Von den bautechnischen Ausdrcken in Z. ioff. ist manches noch

unerklrt. Da DiTtSH und HWl zu lesen ist, hat FrAENKEL bereits

hervorgehoben (Theol. Litztg. 1907, Sp. 658). "J78 neben Wn weist
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auch darauf hin, da von den damit bezeichneten Gegenstnden vor

her die Rede war. Sacha spricht in seiner Arbeit immer von sieben

Toren, whrend der Text fnf hat. MH (Z. 25) ist zu einer Inter

jektion erstarrt (io, vgl. Ephem. II, S. 230 Mitte), daher sind die

5 folgenden Worte nicht davon abhngig zu machen.

Nabatische Inschriften.

Die Herren A. Jaussen und R. Savignac haben jngst Hegra

aufgesucht und die dortigen Inschriften aufs Neue abgeklatscht bzw.

abgezeichnet. Sie verffentlichen ihre Kopie von CIS II, 271, von

der bis jetzt nur eine schlechte Zeichnung HUBER's vorlag1. Ihre

10 Transkription und bersetzung des Textes wird von CHABOT in den

Comptes rendus de l'Acad. des Inscriptions 1908, p. 270 ff. in einem

Punkte verbessert, in einigen anderen verschlechtert. Nach der Zeich

nung, die auf mich einen zuverlssigen Eindruck macht, ist die In

schrift zu lesen und zu bersetzen:2

.5 a. -n np njm nnp nn i

mn yP& nmn 2

\-n na inumny 3

jwi nD jw 5

20 jjfo nan rrnn pro 6

inpto ity p ty -no 7

1 wi nnnsr pi *n

tv 'by an tjt p jj;^ mto 9

1 Ant. Jaussen et Raph. Savignac Nouvelles inscriptions de Hegra. Revue bib-

lique 1908, p. 241 250.
2 Die Bemerkungen ber diese Inschrift sind hier abgedruckt aus ZA XXII

(1908), p. 194197. (An die Redaktion eingesandt am 30. Juli 1908). Vgl. auch

Clf.rmont-Ganneau. L'inscription nabateenne de Hegra (Le Hegr), CIS, II, Nr. 2p

(Communication l'Academie des Inscriptions, seance du 10 septembre 1908), Rev.

bibl. 1908, p. 533 537 und J. Halevy, Une inscription funiraire de Hegra, Rev. sem.

XVII (1909), p. 6669.
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1. Dieses Grab hat machen lassen Ka'bu, Sohn des

2. Hrithat, fr Lqd die Tochter

3. des 'Abdmantu1, seine Mutter. Und sie

4. starb in Al-Higru

5. im Jahre hundert und sechzig 5

6. und zwei im Monat Juli. Und es verfluche

7. der Herr der Welt den, welcher abndern sollte

8. dieses Grab und wer es ffnen sollte auer

9. ihren Kindern. Und er verfluche den, welcher abndern sollte,

was darber steht." 10

Die Inschrift stammt vom Jahre 267 n. Chr., ist also bedeutend

jnger als die groen Grabschriften von Hegra. Das Arabische war

wohl als Schriftsprache in diesen Gegenden noch nicht durchgedrungen,

andererseits hatte das Aramische seine internationale Bedeutung in

Vorderasien noch nicht eingebt und die Inschrift sollte auch den 15

durchziehenden Fremden verstndlich sein, daher versuchte der Autor

sie aramisch zu schreiben. Aber seine aramischen Kenntnisse waren

sehr gering, und so kam ein wunderliches Kauderwelsch heraus.

Rechts an der Inschrift luft eine thamudenische Zeile in verti

kaler Richtung herunter, die die Worte 20

jtd-dj; run j>p7 |
enthlt, d. h. Ich bin LQD, Tochter des \Abdman6t". Es ist die

Inschrift Eut. 772; danach ist Littmann, Thamudenische Inschriften,

p. 36 zu berichtigen. Was der Autor im aramisch-arabischen Teile

sagte, htte er ohne Mhe mit Beseitigung der aramischen Floskeln 25

auch in altnordarabischer Schrift hinschreiben knnen. Aber diese

wurde wohl damals zu praktischen Zwecken nicht verwandt, wahr

scheinlich niemals in grerem Umfange. Die Felsen im nrdlichen

Arabien waren von den Graffiti in der sdsemitischen Schrift bedeckt,

das Alphabet war noch bekannt, und man folgte dem Beispiele der 30

Vter, so gut man konnte; im Leben spielte die Schrift keine Rolle.

Daher hat auch die kurze Grabschrift die Form der Graffiti erhalten.

nJl war dem Verfasser aus der Einfhrung der alten Grabschriften

bekannt; weiterhin schreibt er arabisch 81 -= \>. Die Zeichnung hat

H3p und in Z. 7 "I13p78, danach wre hier das aramische TI3p entlehnt. 35

1
[So, nicht etwa 'Abdmanawatu zu lesen, wie mir vorgeschlagen wird, da dieses

thamudenisch mJD"QP geschrieben wre].
I.idxbarski, Ephemeris III. 7
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Doch hlt CHABOT nach dem Abklatsch 1"l3p, l*13p78, d. h. , ^.JI
fr wahrscheinlicher. Den Namen der Frau in Z. 2 lesen die Heraus

geber trp"l, Chabot tnpl. In der thamudenischen Zeile ist Sp sicher,

und der Buchstabe davor ist am ehesten ein 7. Es scheint also hier

5 eine Bildung von *fp7 vorzuliegen, das vielleicht s. v. a. Jai ist. "pn

hat hier den einfachen Sinn sterben", wie in der Inschrift von En-

Nemra. 1"n78 ist natrlich ^-sv.1.1, und ich begreife nicht, warum

meine drei Vorgnger an dieser Deutung vorbergehen. 8D7J? "HO ist

nur eine schlechte Schreibung fr 8D7JJ 810, kein Plural. Man sieht,

iowie die monotheistischen Ideen immer mehr in Arabien eindringen.

^n ist ^s-i^-, wofr in den lteren Inschriften j*.*
steht. Sollte am

Ende der Zeile wirklich noch ein 1 dastehn und nicht vielmehr ein

Ri im Stein vorliegen, so ist dies so zu erklren, da der Steinmetz

in der Zeile noch ni7l eingravieren wollte, aber dann einsah, da er

15 keinen Platz mehr habe, daher nach 1 abbrach und das Wort noch

ganz in Z. 9 schrieb. Solche Flle sind in Handschriften hufig.

Jedenfalls ist 1 nicht mit m71 zu verbinden, denn der Steinmetz ver-

mied die Wortbrechung. Das zweite ]V71 kann cf^h unc' cr*-^ sem'

KT = \> steht hier als Relativum.

20 Die Inschrift gewhrt einen interessanten Einblick in die Entstehung
der arabischen Schriftsprache und enthllt uns ein Stck ihrer Wurzel.

Sie ist aber noch in einer anderen Hinsicht von Bedeutung. Sie bietet

zum erstenmale ein genaues Datum fr eine thamudenische Inschrift

und zeigt, da diese Texte in ihrer Gesamtheit wenigstens nicht lter

25 als die safatenischen sind.

Unter dieser Inschrift stehen noch vier Zeilen, von denen JAUSSEN
und Savignac eine Kopie und die richtige Lesung mitteilen (ibid.,

p. 245248):

b. in pn Tri? i

30 nbm ntsn *n (n)nn nnn 2

u* wn *ron Tm 3

nyn dk nnp ^n sn 4

Das Zeichen am Anfange der ersten Zeile sieht wie ein Waw

35 aus, daher vermutet Cl.-Gan., da Z. I, 2 die Fortsetzung von Z. 3, 4

bilden. Aber dann ist nicht einzusehen, warum sie darber geschrieben
sind. Die Herausgeber sehen mit Recht in dem Zeichen ein Wasm.
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Statt 8in erwartet man "H in, doch fehlt "H auch im zweiten Graffito.

Cl.-Gan. vermutet, da 8in arabisches yb wiedergebe, 13T18 ist viel

leicht zu 313^8 zu ergnzen. Ein Mann aus Palstina oder einem

Nachbargebiete fllt als Baumeister unter den Nabatern nicht auf,

vgl. p. 88 ob. En wird von Cl.-Gan. richtig zu En ergnzt. '23 ist sicher. 5

Ich glaube nicht, da es part. pl. st. c. ist. Es ist perf. wie 3D3 in

Z. 2 und steht flschlich fr V23 oder 123. Waw am Nomen in der

Idafe lt sich auch sonst belegen.
1. Gedacht werde des Gzmn er

2. hat diese Inschrift geschrieben in Gutem und Heil. 10

3. Gedacht werde der Baumeister Hani'u und Ahinad(ab?);

4. sie haben gebaut das Grab der Mutter des Ka'bu."

Auch von CIS II, 235 bieten Jaussen und Savignac eine ver

besserte Lesung:'

c. tt by DrrTn rmm) o^tiki vryi rrnjmy p^n vb *
.5

aron vnnb nn in imn n tramo nsym d^d *

vb wvn id -id 3

Dn^Tn ihre Edlen" pat schlecht, man erwartet auch eher die Schrei

bung Dn'Hn; ihre Freigelassenen" wre n^n ,33. Ich vermute, da

Dn^13n dasteht. Die Zeichnung hat nicht nsjJ3, sondern deutlich npy2. 20

Es ist .Uo oder hnliches. Die nchstliegende Bedeutung von 87

ist die Verneinung, es steht auch auerhalb der Zeile, daher vermute

ich, da es von jemandem, der den im Graffito genannten Personen

bel gesinnt war, als Verneinung vor die Wunschuerung gesetzt

wurde. Dieselbe Person schrieb auch die dritte Zeile. In CIS II, 298 25

ist 87 sehr unsicher. Der 8^3 810 ist hier wohl Dusares, s. auch p. 88.

1. (nein!) Gedacht werde des 'Abd-'Abdat, des rAidu, des Eudemos

und ihrer brigen Gefhrten in den Tagen

2. der Strategen Maliku und Buqat, die diesen Kultort dem Herrn

(numen) des Hauses wieder hergestellt haben. 30

3. Der Herr des Hauses sagt: nein!"

Etwa 1 Soo m. sdlich von der Qal'a von Madin Slih, vermutlich

an der Sttte des alten Hegra, fanden die trkischen Soldaten, die an

der Mekkabahn arbeiten, eine Sonnenuhr aus Sandstein, die am Sockel

1 Epigraphie nabateenne, Uev. bibl. 1908, p. 395 JiS.

7*
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eine nabatische Inschrift trgt. Das kleine Denkmal wird gleichfalls
von Jaussen und Savignac (CR 1907, p. 315) mitgeteilt. Die In

schrift ist in einem vertieften Felde in Relief herausgearbeitet. Sie ist

gut erhalten und von den Patres richtig gelesen :

5 D. oto jro in KtW

Manasse, Sohn des Nathan, Heil!"

Es ist wahrscheinlich der Name dessen, der die Uhr konstruiert hat,

und es ist interessant, da es ein Jude war. Er wird seine Kunst aus

Syrien mitgebracht haben.

to An dem Hhenkultorte in Petra wurde von George Sverdrup im

Sommer 1906 eine zweizeilige nabatische Inschrift entdeckt, die

Torrey vergeblich zu erklren versuchte1. Nach einer neuen Kopie
Francis Brown's gibt TORREY eine befriedigende Lesung und Deutung:2

e. n^n idi W7 a^a Tbx

i5
w \-6nni "ay

Im Herrn des Hauses" sieht TORREY mit Recht Dusares. NLDEKE

nimmt an, da 8rP3 818 hier und in der Inschrift oben p. 87, sowie

<^-~^\ C-y Qor. 106 denselben Gott bezeichnen. Ich kann dem nicht

beipflichten. Jeder Gott hatte seinen Beit, wenn es auch nur ein

20 Stein oder ein Pfahl war, und wurde danach als Herr des Hauses"

bezeichnet. In Petra ist 8^3 818 nur ein Beiname des einheimischen

Gottes wie 81^11. Die Gttin ist auch hier vor dem Gotte genannt,

wie in Karthago. Den Berufsnamen am Ende liest TORREY 81S$

caravan-master", NLDEKE besser 8Tt? Gipser". Die Wnde der

25 Felsenbauten in Petra waren mit Gips verputzt, daher ist ein 8Tb>

dort gut am Platze.

Dies sind die Stelen der Al-'Uzza und des Herrn des Hauses.

Sie hat machen lassen der Gipser Wahbullhi."

In Madeba wurde ein zweites Exemplar der Inschrift CIS II, 196

1 Epigraphie Notes. By Charles C. Torrey. JAOS XXVIII (1907), p. 349

354. \. An Inscription from the High-Place" of the Goddess Al-Uzz, in Petra,

P- 349351-

2 Notes on a Few Inscriptions. By Charles C Torrey. JAOS XXIX (1908),
P- 192 202. D. A New Copy of the High-Place'' Inscription in Petra, p. 197202
mit Tafel. Dazu Der Gott \HTF1 tOtt und die Ka'ba. Von Th. Nldeke. ZA XXIII

(1909), p. 184187.
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gefunden oder vielmehr das zweite, das zum anderen der 8nt2*-S2 ,nin

gehrte, und wird von Cl.-Gan. mitgeteilt.1

Bei den Ausgrabungen in Milet fand Th. WlEGAND in der Nhe

des Delphinion das Fragment einer nabatisch-griechischen Inschrift.2

Sie wurde von MORDTMANN im Ganzen richtig entziffert, aber der 5

Name des Stifters wurde von ihm verlesen und daher ihre Herkunft,

die von besonderem Interesse ist, nicht erkannt. Das Richtige wird

von Cl.-Gan. geboten, der die Inschrift auch historisch richtig einreiht3

Sie lautet:

dti in nfo n^ ">

f. na] nrn nte mny n byn
- - - 2u\]\cuoc, doeXqpc, affiXfewc,

dveriKtv Ali Aou[o*dpei.

1.
. . . Suilaj, der Bruder des Knigs, Sohn des Teim. . . .

2 fr das Heil des Knigs 'Obodat ('Abdat?) im Monat 15

Ja[nuar . . . ."

Zur Bezeichnung Bruder des Knigs" vgl. CIS II, p. 312 zu 351.

Das erste Wort in Z. 2 liest MORDTMANN 8H118. Auf der Auto

typie des Abklatsches ist es undeutlich, und Cl.-Gan. schiebt die Fest

stellung der Lesung auf spter hinaus. Es steht vielleicht 8H18 = 8P10 20

da, und vorher war Milet genannt. Die Inschrift rhrt vom berhm

ten Syllaios, dem Epitropos des Obodas II. her. Cl.-Gan. vermutet,

da Syllaios auf seiner Fahrt nach Rom um 9 v. Chr. in Milet ge

landet und dort die Stiftung vollzogen habe.

Der Bericht ber die Forschungsreise GERMER-DURAND's (s. Bd. II, 25

P- 337) ist l9A vollstndig erschienen4. Es werden in ihm auch

einige griechische und nabatische Inschriften mitgeteilt, doch machen

die Kopien keinen besonders zuverlssigen Eindruck.

' Les stratiges nabatiens de Madeba. Recueil VII, S 31 p- 241 247 und PI. III.

"*

Sitzungsberichte der Berliner Akademie 1906, p. 260.

3 Un ipitrope nabatien a Milet. Recueil VII, 38, p. 305329. La didicace

grico-nabateenne de Milet, ibid. VIII, p. 144 und pl. VI. Vgl. auch CR 1906, p. 116;

1907, p. 289 f., Rp. 675.
I Rapport sur Vexploration archiologique en ipoj de la voie romaine entre . Imman

et Bostra (Arabie), par le R. P. Gkrmer-Durand. Bulletin archeologique du Comite*

des travaux hi-uoriques et scientifiques 1904, p. 3 43.
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6}. p. 38 enthlt den Namen Auon, vgl. auch Wadd. 2323. Es

ist j^. oder ^a^., vgl. Qams I, p. 287 ob.

65. P- 39: ATAP HlOYAlANlOY- Vielleicht hat der Stein

ArAPHlOYAlANOY- Der Frauenname AYapn. findet sich auch

5 Wadd. 2200, 2405 und ist wohl identisch mit nab. Iln, palm. Un

(vgl. Nordsem. Epigr., p. 258), bibl. IJn. Zum r| siehe p. 51 oben.

68: CAPEllNOf /7/AlNAHAO|Y. Wahrscheinlich Capeioc, Avcm-

\ou zu lesen.

69: XOAIAAO ist <*^?.^ vgl. Qams III, p. 360 unt.

10 71, p. 40: OABEBHllCMEllAIXOY- Der erste Name macht

einen wenig zuverlssigen Eindruck. Vielleicht steht OYB6BH d. h.

i^^. da, ein Diminutiv zu Or| Bd. II, p. 330, 72.

74* eiAPO|CNYM|PIOY- Der Name Eiapoc, ist vielleicht j&*
wie _jb>. Sollte nicht aber 6IACOC, d. h. ,y>b\ dastehn?

15 7S- . NOC AMou.

76 aus Tayibeh (zwischen Bostra und Deraa): MAClEXOCl

PAOYiAOY ==

r^3j es? ^L>Lo. Danach drfte auch der nabatische

Name mil und der safatenische mi als J^ zu lesen sein. In BrN-

NOW-Domaszew'SKI, Provincia Arabia III, p. 202, 10 ist PAOYA[ou]
20 richtig und nicht in Paoub[ou] abzundern. Auch in Wadd. 2006 ist

vielleicht Paouae zu lesen, vgl. auch BrNNOW, a. a. O., p. 336, s.

an. 344.

S. 41 werden zwei kleine nabatische Fragmente aus Bostra mit

geteilt :

25 G. 'DK H. TOD

0 in npn in

SB8 ist zu l^K oder 1T8 zu ergnzen. Sollte in B etwa VWK ni3

dastehen? Die kleine Grabschrift aus Deraa ist identisch mit Ephem.

II, 259W.

3 Im Anschlu an eine Besprechung von Dalman's Petra in der

Theolog. Literaturzeitung 1909, Sp. 132 135 errterte ich den Namen

des arabischen Gottes OpotaXt bei Herodot. Ich gebe den Abschnitt

hier wieder: Wir wissen, dali in Petra verschiedene Gtter verehrt

wurden, aber die Stelen galten wohl in den meisten Fllen dem

35 Dusar. Wie dieser Name sagt, wurde der Gott in der Nhe von

Petra lokalisiert. Ob die Nabater, als sie das Gebiet in Besitz nah-
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men, an der Stelle bereits einen Baal vorfanden, oder ihren Gec,

rraTpiuoc, erst dort ansiedelten, wissen wir nicht. Jedenfalls hat Dusares

erst von Petra aus als Gott des herrschenden Stammes seine weite

Verbreitung gefunden. Whrend er in spterer Zeit der bekannteste

Gott der Araber Syriens ist und auch die griechischen und rmischen 5

Autoren seiner oft gedenken, wird er in der Mitteilung Herodot's ber

die Gtter der Araber (III, 8) nicht genannt. Herodot's vielgedeuteten

Namen oporaXt kombiniere ich mit Rda(n). Herodot hebt hervor,

dal) die Araber zur Bekrftigung ihrer Vertrge den Dionysos und

die Urania, bezw. OpoiaXi und AXiXctT anrufen. In den Safa-Texten 10

finden sich zahlreiche Anrufungen von Gttern zur Bekrftigung von

Aussagen und in ihnen werden am hufigsten Hat undRd genannt.

Diese beiden Gtter werden in der Regel, andere nur gelegentlich

angerufen. In den thamudenischen Texten wird in diesen schwur

hnlichen Anrufungen Rd am hufigsten genannt. Dali das ara- 15

bische , zumal zwischen r und d, griechisch durch 0 wiedergegeben

wird, ist selbstverstndlich und lt sich durch unzhlige Beispiele be

legen. Das arabische d lag fr Herodot zwischen und t, und er

konnte t ebenso gut wie b nehmen1. Der Kern von o]pota[XT ent

spricht also ruda mit dem Grade von Genauigkeit, den man bei einem 20

antiken Schriftsteller erwarten darf. Die Bestimmung dessen, was in

AT enthalten ist, ist deshalb schwierig, weil auch die Endung der

arabischen Form nicht ganz sicher ist. Der Vers Al-Mustaughir's

(Ibn Hischam, p. 56; Jaqt II, p. 789; Wellhausen, Reste2, p. 58) hat

'/bo;, daneben wird die Form bX> berliefert (Jaqt, 1. c, Qams IV, 25

p. 328 1. ult.), die palmyrenischen Denkmler bieten 1X1, 8X1 und 1X18,

die altnordarabischen Texte haben 1X1 und ''Xl. Ich glaube nun, da

Herodot den Namen mit der Nunation gehrt und man OPOTAN

statt OPOTAAT zu lesen habe. Die Abweichung ist gering, auerdem

konnte T unter Einwirkung von AAIAAT in die Endung hineingeraten, 30

wie sich denn auch die Schreibung OPOTAAAT findet. Da man bei

der Lesung OPOTAN dies nicht als griechische Akkusativform auf

zufassen habe, zeigt AAIAAT. Im 0 des Anfanges sehe ich die

Wiedergabe eines kurzen Vorsatzvokales, wie man ihn im Arabischen

vielfach vor r hrt, so "r ,sah', "rbbl ,mein Herr' (Brockel.mann, 35

1 Als Parallele liee sich 'Arpct j*2.\ anfhren. Aber der griechische
Name ist wahrscheinlich nach dem syrischen gebildet, der arabische erst sekundr,
denn "ln in JOBn geholt zu r^*--
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Grundri I, p. 211). Auch hier hat der Vokal der ersten Silbe auf

den Vorsatzvokal abgefrbt. Herodot wird rodn gehrt haben. Das

palmyrenische 1X18 bietet auch einen direkten Beweis fr das Vor

handensein eines prothetischen Vokales, doch kann hier unter dem

5 Einflsse des Aramischen das r seinen Vokal verloren haben. Sieht

man von der Endung ab, so knnte man freilich im 0 auch eine

Wiedergabe des Artikels sehen, vgl. umgekehrt Orhi-Arrh ; aber

Rda hatte anscheinend nirgends den Artikel.

Aus den angefhrten Versen Al-Mustaughir's wird auf das weib-

io liehe Geschlecht Rdas geschlossen. Die Authentizitt der Verse ist

mindestens zweifelhaft, und sollten sie selbst echt sein, so konnte der

Verfasser in seiner Annahme durch das Geschlecht der populren

.Tchter Allahs' irregefhrt worden sein. Auerdem beziehen sich die

beiden Verse vielleicht nur auf den Beit der Gottheit, den man sich

15 auch bei ihr nur als Steinblock zu denken hat, und der Stein ist es,

der als weiblich behandelt wird.1 Aber selbst wenn Rda(n) zu Mu-

hammed's Zeit wirklich als Gttin angesehen wurde, so besagt es

wenig fr die ltere Zeit. Auf dem palmyrenischen Denkmale Ephem.

I, p. 201 F ist 1X18 ein mnnlicher Gott. Er wird zusammen mit 1WJJ

20 genannt und die beiden Gtter reprsentieren wahrscheinlich den Venus

stern als Morgen und Abendstern (vgl. DUSSAUD, Notes de Mythologie

Syrienne, p. 9fr".). Entsprechend der alten arabischen Vorstellung vom

mnnlichen 'Athtar sind sie mnnlich gedacht. Aber statt des mnn

lichen 'Azizu findet sich spter eine weibliche 'Uzz, die sich vielleicht

25 erst aus ihm unter syrischem Einflsse entwickelt hat. So konnte

denn auch aus einem mnnlichen Rda(n) spter eine weibliche werden.

Das adjektivische y>,'f mute durch eine weibliche Form ersetzt werden;

das substantivische Li> konnte auch bei der GeschlechtsVernderung

der Gottheit bleiben.

3 Dusares wurde als Dionysos gefeiert. Da Herodot Orota(n) mit

Dionysos identifiziert, liee sich annehmen, da die beiden Namen

denselben Gott bezeichnen, da Rda(n) Orota(n) sein eigentlicher

Name, Dusara sein lokaler Beiname sei. Aber auch andere Gtter

des semitischen Orients wurden dem Dionysos gleichgesetzt. Aus

35 Herodot's Identifikation mchte ich nicht einmal den festen Schlu

ziehen, da Rda(n) schon damals als Vegetationsgott verehrt wurde.

1 Man beachte brigens wie Ibn el-Kelbi das weibliche Geschlecht der Manat

von ihrem Steine herleitet, Jaqt IV, p. 652, Wkli.hausen, Restex, p. 52.
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and sechs Abbildungen im Text 1903. 5 Mark.

(Fortsetzung auf der 3. Umschlagseite)
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Herodot hat sich bei seiner Neigung, berall griechische Gtter wieder

zufinden, vielleicht an uere Berhrungen gehalten, etwa an den

Kult auf Bergen oder die Beziehung des Gottes zu einem Steinpfeiler.

Folgender Punkt sei aber hervorgehoben. In einigen nabatischen

Texten wird Dusara noch mit dem Namen IV genannt. Hierin 5

knnte das y unter aramischem Einflu aus J> entstanden und, wie

sonst hufig bei "l, eine Metathese eingetreten sein. Dabei mag auch

der Wunsch, den Namen von Kjn ,Erde' zu sondern, mitgewirkt haben.

S1V knnte also soviel wie K2TVK), und hiernach die beiden Gtter

Dusara und Rda(n) tatschlich identisch sein. 10

Reisefrchte aus dem Orient.

Vom September 1909 bis zum Mai 19 10 fhrte ich eine Reise

nach dem Orient aus. Es war weder eine Expedition, noch eine

Mission, es war eine anspruchslose Reise. Sie fhrte mich zum ersten

Male nach dem Osten, und ich wollte ebenso die Verhltnisse des

heutigen Orients, wie die berreste des alten kennen lernen. Ich be- 15

stritt die Reise im Wesentlichen 4H ibiuuv; ein Zuschu wurde mir

vom preuischen Kultusministerium bewilligt, wofr ich meinen herz

lichen Dank ausspreche. Ausgedehnte Touren in weit abgelegenen
Gebieten waren mir nicht mglich, aber wo ich war, habe ich mich

nach allen Seiten hin umgesehen. Ich teile an dieser Stelle mit. was 20

ich an epigraphischen Materialien gefunden habe.

I. Die phnizischen und aramischen Inschriften in

den Tempeln von Abydos in gypten.

In den ersten Tagen des Januar 1910 besuchte ich Abydos. Ich

wollte dabei einige noch nicht gedeutete semitische Inschriften im

dortigen Tempel des Sethos nachprfen, sah aber bald, da Sayce'

Kopien, auf denen in erster Linie die bisherigen Lesungen beruhen, 25

fast durchweg hchst ungenau sind. Ich entschlo mich daher, ganze

Arbeit zu machen und von smtlichen semitischen Inschriften neue

Lidibarski. Ephemeris III. 8
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Kopien herzustellen. Das Studium dieser Inschriften hat seine be

sonderen Schwierigkeiten, und darauf machte mich, bevor ich nach

Abydos ging, Maspero in Kairo aufmerksam. Die meisten sind sehr

leicht und uerst fein mit einer Nadel oder Messerspitze eingeritzt,

5 und ich konnte viele nur mit der Lupe lesen. Im Treppenraum des

Setitempels, wo die Mehrzahl steht1, hat sich auf dem Kalkstein eine

braune Kruste gebildet, die auch die Schriftcharaktere ausfllte. An

den Steinen im Freien hat sich stellenweise eine dnne Schicht los

gelst, und dadurch wurde auch die Schrift beschdigt. Daher kann

ioman die meisten Inschriften nur bei bestimmter Beleuchtung sehen.

So fand denn Maspero, als er im Jahre 1881 die semitischen Inschriften

von Abydos fr das pariser Corpus neu aufnehmen sollte, nur fnf

peu pres intacts, le reste completement illisible" (CIS I, p. 119)'

Es ist Sayce' Verdienst, die Wnde grndlich abgesucht und dabei

15 viele Inschriften gefunden zu haben, die seine Vorgnger bersehen

hatten; aber er hat sehr flchtig kopiert. Manche sprachliche Merk

wrdigkeit, die sich aus seinen Zeichnungen ergibt, existiert tatschlich

nicht. Leider sind auch seine Angaben ber die Lage der Inschriften

ungengend, vielfach falsch, und es kostete mich bei vielen unendliche

20Mhe und Zeit sie aufzufinden. Einige habe ich berhaupt nicht finden

knnen. Soweit sie im Innern des Tempels stehen, mgen sie sich

an versteckten Stellen befinden, aus anderen mag SAYCE etwas heraus

gelesen haben, was ich nicht wiedererkennen konnte. Doch kann

auch einiges in den letzten 30 Jahren verschwunden sein; bei den In-

25 schriften Ba und Bm, konnte ich es ja mit Sicherheit feststellen.

Sayce will an den ueren Pfeilern die Inschriften 46 49 seiner

Zhlung kopiert haben. Ich habe die 12 Pfeiler wiederholt abgesucht,
dabei zwar neue gefunden, nicht aber die von Sayce. Die Ober

flche der Pfeiler ist sehr brchig geworden, und es ist wohl mg-

30 lieh, da die Graffiti inzwischen verschwunden sind. Auch nach der

Inschrift Ephem. II, 170 f., bei der die englische Dame jede Angabe
ber den Standort unterlassen hat, habe ich den ganzen Sethostempel,

1 Auf dem Plane bei Baedeker, gypten**, zu S. 223 oben in der Mitte, links

von der Nefertem-Kapelle. Die in CIS I, p. 119 gegebene Situationsskizze bezeich

net nicht den richtigen Ort. An dieser Stelle steht nur die Inschrift Be.

2 Man wird sich ein Urteil ber das Aussehen und die Lesbarkeit der Graffiti

bilden knnen, wenn man sieht, wie verschieden Euting's gebter Blick die Inschrift

CIS II, 130 an demselben Tage auffassen konnte. Siehe dessen Zeichnungen im Cor

pus und wiederum die Zeichnung hier Tafel VIII, n. 33.
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berhaupt jede Sttte in Abydos, die fr Graffiti in Betracht kommt,

vergeblich abgesucht.
Die Inschriften sind zum Teil unvollendet, sei es da der Schreiber

mitten in der Inschrift abbrach, oder da er sie nach dem Ende hin

nur leicht vorzeichnete, nicht ausgravierte. Sehr strend ist, da viele 5

ineinander geschrieben sind. An mehreren Stellen steht ein dichtes

Netz durcheinander laufender Kritzeleien in verschiedenen Sprachen.

Die Sprache der semitischen Graffiti ist phnizisch und aramisch.

Beide Arten haben typische Formen. Die phnizischen lauten: Ich

bin x" mit oder ohne nhere Bestimmungen, whrend die aramischen 10

eine Benediktion enthalten: ,,Gesegnet sei x vor Osiris". Beide Arten

hatten sicherlich ihre Vorbilder auerhalb gyptens. So finden sich

unter den sinaitischen Inschriften Graffiti hnlicher Form, wie die der

aramischen in Abydos. Beide Schemen wurden beibehalten, obwohl

die aramischen wie die phnizischen Graffiti demselben Zwecke dienen 15

sollten. Wer es aber nicht vermochte, sich in Abydos sein Grab zu

bauen, der tat wenigstens gut daran, den Gott in Abydos zu besuchen

und dort einen Stein an der Treppe des groen Gottes aufzustellen;

damit sicherte er sich doch einen Platz zwischen diesen Bevorzugten
unter den Toten", Erman, gyptische Religion1, p. 135. Die Graffiti 20

sollten wohl diese Steine vertreten und die Schreiber bei Osiris ver

ewigen. Sie sollten ihnen nach dem Tode ntzlich sein; daher steht

dieselbe Formel wie in den aramischen Graffiti auf dem Grabsteine

CIS II, 122. Das Gros der Graffiti steht an den Wnden des Treppen
raumes. An dessen oberem Ende ist eine Tr, die schon in altgyp- 25

tischer Zeit zugemauert wurde. Wohin diese vorher gefhrt hatte,

ist nach einer Mitteilung Dr. G. MLLER's, der BoRCHARDT darber

befragte, unbekannt1. Da sie genau nach Om el Gaab orientiert

ist, wo das Kenotaph des Osiris durch AMLINEAU gefunden ist, wird

wohl Zufall sein." Sollte nicht aber doch ein ideeller Zusammenhang 30

zwischen dieser Treppe und dem Grabe des Osiris bestanden haben?

Die Treppe im Tempel war vielleicht ein Abbild jener Treppe des

groen Gottes", und daher wurden die meisten Inschriften an ihr an

gebracht. Die Treppe des Gottes selber war sie nicht, denn vor ihr

konnten nicht viele Steine aufgestellt werden. 3,

Die Entstehungszeit der semitischen Graffiti lt sich nicht genauer

1 Nach Baedeker, a. a. O., p. 227 unt. fhrte sie ins Freie.

8*
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bestimmen. Sie drften dem 5.-3. Jahrhundert v. Chr. angehren.

Es ist bemerkenswert, da sie nicht nur in den Auen- und Durch

gangsrumen, sondern auch in den innersten Cellae stehen. Die Tem

pel des Sethos und des Ramses knnen damals kaum noch dem

5 Kultus gedient haben.

Ich teile hier die Inschriften in ihrer rumlichen Folge mit und

beginne im Treppenraum oben, rechts von der zugemauerten Tr.

Auf die Lesungen meiner Vorgnger gehe ich nur ein, wo es durch

aus notwendig ist.

10 A. An der rechten Trwand. Die ganze Wand zeigt ein Ge

wirre durcheinander gehender Inschriften. Auch die Stelle dieser In

schrift ist mit anderen Kritzeleien bedeckt. Tafel VII, 1 (1 : 2).

Vielleicht identisch mit Sayce 35. Die Inschrift ist phnizisch,

15 nicht aramisch. Als aramische mte sie bei den dicht geschlossenen

Kpfen von 2, (1) 1 sehr alt sein; dazu pat die jedenfalls junge

Form des dritten Buchstabens nicht. Dieser ist am ehesten ein D,

doch ist auch n nicht ganz ausgeschlossen. Das zweite Zeichen lt

sich als 1 und 1 auffassen; dadurch wird die Deutung sehr erschwert.

2o12 Sohn" darf man nicht lesen, doch kann immerhin die folgende

Gruppe einen Personennamen enthalten. Etwa 1l|3, vgl. >y?*? Mg

lich ist auch 1"]j?P, und man mag daraus allerhand ethnologische

Schlsse ziehen.

B. Ebenda. Phnizisch. Sayce 27. Rechts ist ein Stck weg-

25 gebrochen. Tafel VII, 2 (1:2).

rbn 1 p p
D

Das am Ende unter der Zeile gehrt zu dieser Inschrift. Es

steht also DnVn da, daher mssen in der vollen Inschrift wenigstens

30 zwei Personen genannt gewesen sein. Vielleicht waren es Brder,

so da man 33 zu lesen hat. Hinter p kreuzen die Inschrift verschiedene

Striche, die nicht zu ihr gehren. Vielleicht 133, d. h. 133 Wasser

sturz" als Name; weniger wahrscheinlich ist 133. Das n ist wohl trotz

des kleinen Spatiums mit Dr6 zu verbinden. Der Beruf des n?,

35 der bei den Phniziern jedenfalls nicht selten war, findet sich hier

zum ersten Male phnizisch.

C. Steht unter B. Phnizisch. Sayce 29. Tafel VII, 3(1:2).
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?D]7iVrrjw Kmwjfrn ]rv

byi~
Aus der Inschrift lt sich nicht viel machen. Am Anfange hat

vielleicht b DTt )rv mit folgendem Personennamen (vgl. Nordsem. Epigr.,

p. 424 ob.) gestanden. 5

D. Ebenda. Phnizisch. Vielleicht Sayce 30. Sehr feine

Haarschrift. Tafel VII, 4 (2 : 3).

"itoWBW "pK Ich bin Esmunsillek".

IC. Ebenda. Phnizisch. Tafel VII, 5 (1 : 3)- Zwei unvoll

stndige Inschriften, "pN und "I^D; sie gehren wohl nicht zusammen. 10

F. Ebenda. Phnizisch. Sayce 31, CIS I, 107. Die Schrift

wird allmhlich so fein, da die letzten Buchstaben mit Mhe zu

sehen sind. Tafel VII, 6(1:3).

"DDtya "OJK Ich bin Ba'alsakar."

Der Name enthlt in anderer Stellung dieselben Elemente wie 15

*?V313D Sicharbas.

G. Ebenda. Zwei phnizische Inschriften, beide in Haarschrift.

Sayce 33, 34. Tafel VII, 7, 8. Originalgre.

o. 3 1DD "PK

. pjriDn jntyn p id "oa

a steht hher als und wurde wohl zuerst geschrieben. Sie wurde

aus irgend einem Grunde unterbrochen, dann in noch einmal auf

genommen und zu Ende gefhrt. 1DB ist vielleicht 1DK"E der (Diener)

des Osiris", ein Name wie 'BnB, )CB, DB1, oder kontrahiert aus IDKttB,

vielleicht auch aus IDKtyB. *)Bfin ist sicher. Der Mann mag zu 25

einer herumziehenden Musikbande oder zum Personal eines Tempels

gehrt haben. fpSil, wie bisher nach SAYCE gelesen wurde, ist aus

geschlossen. Ich bin PSR, Sohn des Ba'aljathon, der Pauker."

H. An der schmalen Seitenwand rechts neben der Tr.

Phnizisch. Die Inschrift ist am Schlu mit einer andern zusammen- 30

geraten, und ihre Charaktere lassen sich nicht mehr mit Sicherheit

aussondern. Die andere stand anscheinend schon frher da, und aus

diesem Grunde sind die letzten Buchstaben von H auseinandergeraten.

Tafel VII, 9 (1 : 2).

prr p *\vrmy iaa 35

1 Vgl. zu diesen Spieuelberg in der Festschrift fr Nldeke, p. 1103(1. s. 26,

38, 40.
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Der zweite Name ist vielleicht p$n3 (Sir. 40, 19), vgl. JiyUXx.

Ich bin 'Abdarsf, Sohn des ....".

J. Ebenda. Zwei aramische Inschriften, die von derselben

Person herrhren, a ist unvollstndig. Tafel VII, 10 (2 : 3).

5 a. 3BDt? in-" . 102*6

aalst? in

Der Schreiber war vielleicht ein Jude, wenigstens war 31B#

Gutname" bei den Juden im Mittelalter und ist im Orient noch jetzt

bei ihnen als Name beliebt. Der frher bei den Juden hufige Name

10 KaXUjvuuoc; drfte auch in Anlehnung an dieses 31$ in Gebrauch

gekommen sein. Genauer entsprche 'AYawvuuoc,, Ewvunoc,.

Von Abitb, dem Sohne des Semtb".

K. Ebenda. Phnizisch. Tafel VII, 11 (1:2).

W ia Ich bin cUzz."

15 N?y findet sich hier phnizisch zum ersten Mal. Es ist die Ab

krzung eines Namens wie by2\y, ~\bwy etc. Doch konnten auch mit

1TV beginnende Namen, wie by2T\\y, zu KTJJ abgekrzt werden.

L. Ebenda. Phnizisch. Tafel VII, 12 (1 : 2).

"DIS Parsi."

20 Der Name ''DIB Perser" findet sich besonders bei den Phniziern

auf Cypern.
M. An der rechten Treppenwand, ber Stufe 20. Phnizisch.

Sayce 21. CIS I, 103 a. Tafel VII, 13 (1 : 2).

n

25 DDD13JJ "ja Ich bin Abdsasom,

tynmtj; ]3 Sohn des 'Ezratibaal."

J"lK sollte wohl eine Inschrift beginnen, die aber nicht ausgefhrt
wurde. Zu DDD13J? vgl. Ephem I, p. 106.

N. Darunter. Phnizisch. Sayce 22. CIS I, 103 b. Tafel

30 VII, 14 (1 : 2). .

intyn p ona -p

Ich bin Mnahem, Sohn des Ba'aljathon". Die Namen DDD13V

und DH3 finden sich besonders in Inschriften aus Cypern.
O. Darunter. Phnizisch. Sayce 22, CIS I, 103 c. Tafel

35 VII, 15 (1:2).
Ton nbv p ptwrny ^a
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Ich bin 'Abdesmn, Sohn des Sallm, aus Kittion" (oder Cypern).

"|3N in der zweiten Zeile sollte eine neue Inschrift beginnen, die nicht

ausgefhrt wurde.

P. ber Stufe 19. In die linke Kartusche Seti's hineingeschrie

ben, wo sie auf beiden Seiten des Kopfschmuckes der Maat steht. 5

Phnizisch. Sayce 25, CIS I, 101. Tafel VII, 16. Originalgre.

Sn"iab Von Gerhel".

Ein interessanter Name, Schutzbefohlener des Zeltes", der bedui

nische Verhltnisse voraussetzt. Er gleicht in der Zusammensetzung

dem bis jetzt ebenfalls nur in gypten gefundenen phnizischen 10

Namen 73ni3, der wiederum nur bei einer sehaften Bevlkerung ent

standen sein kann. Nach 73*1 in 73.113 anzunehmen, da auch 7i1K in

7HK13 ein zu kultischen Zwecken dienendes Zelt, eine Art 1JJ1D 7"1K,

bezeichne, liegt kein Anla vor. Freilich brauchen die beiden Zeichen

links vom Kopfschmuck nicht notwendig mit 137 verbunden zu wer- 15

den, das ja fr sich einen Sinn gibt, aber es steht nichts da, wozu

sie sonst gehren knnten.

Q. Ebenda. Phnizisch. Sayce 24. Tafel VIII, 17 (1 : 2).

bzbyi bi byibw -]b
Die Lesung b in *]78, by2,bft\ 73 ist ganz sicher, und b an der 20

Stelle eines zu erwartenden 3 findet sich auch in T, W, vielleicht auch

in Ae, Af. Der Wandel zwischen 7 und 3 ist im Semitischen hufig,

vgl. BROCKELMANN, Grundri I, p. 222 ff.1 Innerhalb des Phnizischen

kennen wir 7B3 < ]B3 aus der Inschrift von Ma;sb (Altsem. Texte I,

p. 23, 16). Wie die Schrift dieses Textes, so ist wohl auch die Sprache 25

speziell tyrisch, andererseits schreibt ein Tyrier in Abydos (hier At,

vgl. auch Au) mp3 statt mp7D. Diese Wandlungen mgen durch

die Nachbarlaute beeinflut sein, aber in der Sprache der Schreiber

der Inschriften T, W etc. ist anscheinend allgemein 3 zu 7 geworden.

Die phnizischen Inschriften von Abydos rhren vielfach von Cypriern 30

1 Wie flieend der Wandel jetzt im semitischen Orient ist, mgen folgende

Beispiele zeigen. In Chirbet el-Jahd bei Bittir in Palstina erzhlten mir einige

Bauern, die dort buddelten, sie htten eine Handmhle gefunden und sie an Chwga

Snener in Jerusalem verkauft. Ich htte kaum erraten, wen sie damit meinten, wenn

mir nicht einige Tage vorher Herr Direktor Schneller vom syrischen Waisenhause

in Jerusalem von der Erwerbung einer Handmhle in Bittir erzhlt htte. Hier hat

wohl das erste n assimiliert. Andererseits erzhlte mir Reissner in Gizeh, da die

gyptischen Arbeiter seinen Namen reissler aussprchen. Hier liegt eine partielle

Assimilation an die beiden r vor.
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her (siehe L, N. O, Bm), daher fragte ich Richard MEISTER, ob in

dem Wandel 3 > 7 cyprischer Einflu vorliegen knne. Er schrieb mir,

da die Erscheinung ihm aus dem cyprischen Griechisch nicht bekannt

sei. Wir haben ja auch umgekehrt b > 3 in 1313 Nordsem. Epigr.,

5 p. 422, 2Q neben AdpvaS, das jedenfalls das Ursprngliche ist.

Ich bin Jaholl-Baal, Sohn des Ba'alpilles."

R. Ebenda. Phnizisch. Die Inschriften R und S sind in

sehr feiner Schrift eingeritzt und nur schwer zu sehen. Das Ende der

ersten Zeile ist auerdem stark geschwrzt. Tafel VIII, 18 (1 : 2).

10 tema p tnnan Benhdes, Sohn des Gerhekal,

DDH der Zimmermeister (?/'.

ber 73.113 siehe zu P. Das B in DB3.1 scheint mir sicher. Ich

habe es wiederholt auf ein 3 hin geprft, bin aber immer zu einem

negativen Resultate gelangt. Vielleicht hngt DB3 mit D^BS zusammen.

15 S. Darunter. Phnizisch. Tafel VIII, 19 (1 : 2).

BWan p *}trmy Abdarsf, Sohn des AbinuemeS,

YbTl jaN p Sohn des 'gn, der Dragoman."

tftf33K enthlt wohl nicht pK Stein", sondern ist als tyty"33

und dementsprechend 7JJ333K Nordsem. Epigr., p. 206 als 7jJ3"33K auf-

20 zufassen. 7*0113 und "HB^HS sind doch etwas anders nuanciert. Eben

so kommt der Name des Gtzen ^*i=? in Nisibis1 fyer nicht in Be

tracht. Die Lesung des dritten Namens ist nicht sicher. Es knnte

auch )pN, Dp dastehn. Die D378 in gypten waren wohl wie die

heutigen Dragomane und die epur-veic, zur Zeit des Herodot (2, 125)

25 Fremdenfhrer. Wahrscheinlich haben die Phnizier unter diesen ein

greres Kontingent gestellt, denn die Einheimischen reichten jedenfalls
in Sprachkenntnissen und im Flunkern an sie nicht heran.

T. ber Stufe 18. Phnizisch. Sayce 20. Tafel VIII, 20

(1:2).

30 aympte bi roteiny bi tesroy <]b*
D

Zu "]7K usw. vgl. Q. Sayce hatte den letzten Namen nur mp7tt

gelesen, aber es steht deutlich noch DDj; dahinter, das D unter der

Zeile. Die Bemerkungen in den Altsem. Texten I, p. 36 zu 40 sind

35 also hinfllig, doch siehe auch weiter unten p. i86f. zum Personennamen

1

Vgl. NLDEKE, Sitzungsberichte dtr Berliner Akademie 1880, p. 772 f., 1882, p. Il86.
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&W. Ich bin 'Abdsfl, Sohn des 'Abdmelkat, Sohnes des

Melqartamas."
U. Ebenda. Phnizisch. Sayce 2, CIS I, 106. Taf. VIII,

21 (2:3).

Dpa p aia ia 5

pnt?
In Z. 2 steht anscheinend die Prposition Iff mit ]fin als Eigen

namen dahinter, der wohl den Herrn des N13 nennt, vgl. Altsem. Texte

I. p. 46 Anmm. und weiter unten Av. Die Lesung |Bn ist nicht

sicher. Es knnte )Bh hohle Hand" sein, vgl. auch *3BPI. ber Krper- 10

teile als Personennamen siehe NLDEKE, Beitrge zur sem. Sprach

wissenschaft, p. 101 ff. Die hier p. 28 unt. vermutete Lesung . . .Uff

ist ausgeschlossen. Auch )30 steht wohl nicht da. Ich bin Gero,
Sohn des Abiqm, Diener des Hfen (?)".

V. Ebenda. Phnizisch. Taf. VIII, 22 (1 : 3). 15

D7B. Es knnte ein abgekrzter Name sein, ist aber vielleicht

nur ein Bruchstck.

W. Ebenda. Phnizisch. Sayce 26. Tafel VIII, 23 (1 : 2).

aan -jto
Auch hier ist das 7 in *|7N sicher, ebenso aber auch das 3 hinter 2. 20

Ein Schwanken zwischen der Wiedergabe der gesprochenen Sprache
und der traditionellen Schreibung. Der Name ist zu 7J7333 zu er

gnzen.

X. ber Stufe 17. Phnizisch. Sayce 19, CIS I, 109.

Tafel VIII, 24 (1:2). 25

npin na p p[tr]*n:>j; -p
Der zweite Name ist wahrscheinlich zu "'IDIN zu ergnzen. Ich

bin Abdesmn, Sohn des Aram(m)i, der Drogist".

Y. Ebenda. Phnizisch. Sayce 17. Tafel VIII, 25 (1:2).

bnntr 30

Unverstndliches Bruchstck.

Z. Ebenda. Phnizisch. Tafel VIII, 26 (1 : 2).

D

Zusammensetzung von 38 mit einem Personennamen, by ge-35

hrt zu *\ffby, nwby und ist ein Plural wie D33D, D.133J7 u. and.
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Aa. Ebenda. Phnizisch. Sayce 8 = 23? Tafel VIII, 27 (1 : 2).

---aatsw "ja

Der Name kann zu "paaBW ergnzt werden, vgl. Koadpaxoc, u. a.

Ab. Ebenda. Phnizisch. Sayce 18, CIS I, 99. Tafel

5 VIII. 28 (2 : 3).

byzm p "Dsa -p

jbpd mpn p

Die Verbindungslinie zwischen | und '] hinter DB3 ist zweifelhaft,

trotzdem lt sich der Name nur riDB3 oder pDB3 lesen. Es ist wohl

10 ein Partie. Niphal, Gelhmt" oder Getrennt". pD13, wie bisher ge

lesen wurde, ist ausgeschlossen. Die Lesung von nipn ist sicher, die

Bedeutung zweifelhaft. Vielleicht ist es aus nip~n(8) zusammengesetzt.

)BtPD enthlt eine Standesbezeichnung und hngt jedenfalls mit \Btffti

Altsem. Texte I, 36, 7 zusammen, doch ist auch dessen Sinn unbekannt.

15 Ich bin Nfs., Sohn des Rmba'al, Sohnes des Hqrh ".

Ac. ber Stufe 16. Phnizisch. Die Flche, auf der die In

schriften Ac und Ad stehen, ist ganz mit Kritzeleien bedeckt, die

durcheinander gehen. Auch Ac ist in eine andere Inschrift hinein

geschrieben. Tafel VIII, 29 (1 : 3).

20 -ionn -b-* p tynin -ja
Im zweiten Namen ist auch das D unsicher. Ich bin Rmba'al,

Sohn des J . .
., der Dattelhndler (oder Palmenzchter)".

Ad. Darunter. Phnizisch. Sayce 1 5, 16. Tafel VIII, 30 (1 : 3).

rann p ^aiaoty -p[8
2s byT\\y p

Es ist unsicher, ob hinter 318 noch ein Jod steht. Ich bin E-

munadn(i), Sohn des Mattnai, Sohnes des 'Azruba'al".

Ae. Ebenda. Phnizisch. Sayce 12, vgl. auch Cl.-Gan., Recueil

VI, p. 398, C; Rep. 606. Tafel VIII, 31 (1 : 3).

30 twatray bx

78 ist sicher. Wahrscheinlich ist dahinter ein 3 aus Versehen

ausgefallen, doch vielleicht auch 78 = '38, siehe zu Ax, Ay. Ich
bin (?) Abdsemes".

Af. Ebenda. Phnizisch. Sayce 13, vgl. auch Cl.-Gan., a. a.O.,

35 sub D; Rep. 606. Tafel VIII, 32 (2 : 3).

Die Lesung ist recht unsicher. Mglich ist:
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bnbnxbym
Der beim y nach unten gehende Strich ist wahrscheinlich sekun

dr. Zwischen dem zweiten 3 und D ist 7 nicht ganz sicher. 7J?28

wre ^V328, was bereits belegt ist. In 7n 738 steht 7 vielleicht

wieder fr 3, also )n ]28. Im Phnizischen ist ebenso )3S = ]2 denk- 5

bar, wie Dt?8 = in Hadad. Abbaal, Sohn des Mattal**.

Ag. Ebenda. Aramisch. Sayce 14. CIS II, 130. Vgl. auch

Cl.-Gan., a. a. O., p. 399 und Rep. 607, 610. Die von Miss MURRAY

kopierte Inschrift ist zweifellos mit CIS II, 130 identisch. Siehe auch

oben p. 94, Anm. 2. Tafel VIII. 33 (2 : 3). 10

nora ip nn in -Dn -pia

Zwischen 38 und D hat vielleicht noch ein Zeichen gestanden.
Auch knnten die Striche hinter 8D Reste eines Buchstabens sein,

doch notierte ich mir, da sie sicher nicht zu einem b gehren. Die

naheliegende Ergnzung zu ^O^ ist also zweifelhaft. Etwa 838 15

als Kurzform von "J7G38 ? Der zweite Name lt sich nn oder

auch 'in lesen. "Hn ist bereits als Name belegt, nn kann nicht mit

dem spteren nn Gamoc, identisch sein, da dieses aus Geobwpoq,

Geubdc, entstanden ist. Gesegnet sei Abim(?), Sohn des Harai(?)

vor Osiris". 20

Ah. ber Stufe 15. Aramisch. Sayce n, CIS II, 129. Die

Inschrift steht an markanter Stelle und ist vorzglich erhalten, daher

wurde sie fter abgezeichnet. Die letzten beiden Kopien, von Maspero

und EUTING, sind im CIS zur Stelle mitgeteilt. Auch sie sind nicht

genau, auch nicht vollstndig, im brigen ist die von Maspero besser. 25

Wichtig fr das Verstndnis der Inschrift ist, da ich an einem Auen

pfeiler des Tempels eine erweiterte Dublette gefunden habe.

ct. ber der Inschrift stand eine andere, die weggekratzt ist;

sie war anscheinend griechisch. Mit der ersten Zeile in war sie

jedenfalls nicht identisch. Die Schrift wird nach links hin kleiner, weil 30

die Inschrift da in einen engen Raum hineingert. Tafel IX, 34

(Originalgre).

k^s naomn

bwow nn^B wvn 35

nas ins i

. Am ersten Pfeiler links vom Eingange ber dem rechten
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Fue des Knigs. Die Inschrift ist sehr fein eingraviert und jetzt nur

mit Mhe zu lesen. Tafel IX, 35 (Originalgre).

-icrvb nn v'Am man rn~ri mmb \\ \\\
~~

= a

"P

5 iaaw -r k^b aoain nai 71a

Bnoinw nrote "-a-in -piai

nas^ tj; in "t

H31 Meister", vielleicht schon Schulmeister". Das n bezeichnet

den Artikel, obgleich diese Schreibung selten ist, vgl. Nordsem. Epigr.
10

P- 397 ob. In a hat ETING 8303in mit 8 kopiert, und dieses steht

sicher in . Dennoch glaube ich in a n33in mit n lesen zu mssen.

Ich habe die Stelle wiederholt nachgeprft und immer das Zeichen

hinter 30, das in einer Bruchstelle steht und halb zerstrt ist, so ge

sehen, wie ich es gezeichnet habe. Auch Maspero's Kopie zeigt

l5 ein n. Das Schwanken am Ende eines Wortes zwischen 8 und n ist

nicht auffllig. i1303in ist ein Name und sicherlich nicht semitisch.

Fr die Erklrung der Namen in der Inschrift ist das Wort dahinter

von Wichtigkeit, a hat 8\^B. In ist der Querstrich am Jod nicht

erhalten, doch nach a leicht zu ergnzen. Ich lese 8,1t?B Pisidier'*.

20 Danach ist wohl auch n3D3in kleinasiatisch, und dann lst sich von

selbst 3in als Name des Gottes Tarku ab. Dieser Name erscheint

hier zum ersten Mal in semitischer Alphabetschrift. In griechisch

geschriebenen Personennamen finden sich die Schreibungen TccpKU,

TapKO, TpoKO. Die Keilschrifttexte haben zwar vereinzelt Tarqu, doch

25 in der Regel Tarhu.1 Danach stand der chetitische Laut vielleicht

dem spirantischen 3 nahe. Der zweite Bestandteil n30 ist wohl auch

kleinasiatisch, obwohl die Endung sich auch in griechischen und per

sischen Namen findet.2

1 Vgl. P. Kretschmer, Griechische Sprache, p. 362 fr., JENSEN, Hittiter und Ar

menier, p. 1 50 ff.

2) Ich habe mir in Berlin einige Originale der kilikischen Mnze, deren Legende
lSin, 1"nn und hnlich gelesen wird (Nordsem. Epigr., p. 387 unt.), daraufhin an

gesehen, ob etwa ])2*:"',n dastehe. Diese Lesung ist ausgeschlossen; der letzte Buch

stabe ist sicher ein 1. Aber auch 3in steht nicht da, denn das dritte Zeichen ist

ein 3. Herr Dr. Regung machte mich darauf aufmerksam, da G. F. Hill, Catalogue

of the Greek Coins in the British Museum. Lycaonia, Isauria and CiHeia ;London 1900),

p. LXXIX bereits die Lesung ItMin vorzieht 1 mit Rcksicht auf AaTd|ir"C, ,

und diese Lesung wurde ja schon viel frher in Betracht gezogen, vgl. Lew,
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Da der Name ,D3in in Z. 2 wie n303in mit in anfngt, aber

kein 3 dahinter hat, fragte ich mich, ob nicht beide Namen das ge

meinsame Element in htten und dieses der Name des persischen

Gottes Tir wre. Nach JSTl, Iranisches Namenbuch, p. 326 ist ja

auch in "Win auf den cilicischen Mnzen in als Tir aufzufassen. Auf 5

eine Anfrage hierber bei ANDREAS erhielt ich die Auskunft, da diese

Gleichsetzung nicht richtig sei. in in 1T3'1in knne nicht Tir sein, und

auch in den neuen Namen sei schwerlich Tir enthalten. Andreas

identifiziert ,,D3in mit dem lykischen Tpenpic, und kilikischen T(ep)npi?

bei KRETSCHMER, a. a. O., p. 323, 325. 10

In steht hinter KHPS noch 33318 V. Die beiden Wrter fgen

einen Beinamen hinzu: der (auch) 33318 (heit). 33318 sieht nach

einem griechischen mit eu beginnenden Namen aus. Ich notierte mir

zum letzten Buchstaben: nur als 3 zu sehen, kaum ein D"; der

Name wre danach als EuYeviov (Acc. > Nomin.) aufzufassen. Sollte 15

man das letzte Zeichen dennoch zu einem D ergnzen, so erhielte man

D3318, d. h. Eirrevr|c, oder EuYevi(o)q. Die Bedeutung von ni7B ist

mir unbekannt. Es mu Begleiter", Diener" oder, wenn 131 Schul

meister" sein sollte, Schler", Jnger" bedeuten. Der Name t?1D^38,
wie man mit ziemlicher Sicherheit lesen kann, ist auch kleinasiatisch. 20

Ich identifiziere ihn mit Oupctuoacric, aus Lykaonien und OuTrpauoang

aus Pisidien, siehe diese und verwandte Formen bei KRETSCHMER,

P- 333. 3^7-

Nach dem sicheren in8 l wird hierher", zum Gotte" oder hn

liches stehen. In a ist n3B sicher; der erweiterte Ausdruck in mu 25

sich mit diesem decken. In steht 1TB7 deutlich da. Das vorletzte

Zeichen sieht anders aus als die sicheren 3 der Inschrift, mu aber

nach der Parallele in a so gelesen werden. Vorher hat ?JJ, doch

ist links wohl ein kleiner Strich verwischt, so da man 1JJ zu lesen

hat. n3B und n3B7 1JJ scheinen mir phnizisches *,3B und :,3Bb iy, 30

hebrisch V3B und TOB*? 1JJ, wiederzugeben. In hnlichem Zusammen

hange steht V3D*7 183* .in3B 18^ I Chr. 16, 29 (nach Ps. 96, 8). In die

in der ersten Hlfte des letzten Jahrtausends v. Chr. in Vorderasien

ausgebildete aramische koivh sind viele kanaanische Elemente ein-

Phuiztsches Wrterbuch, p. 48. Man darf nur tOiin oder lDiin lesen. Die Endung
10 ist jedenfalls sicher (zu KRETSCHMER, p. 325) und entspricht wohl dem Element

muva (Kretschmer, p. 332 f.), das auch in 1D3B vorliegt, wenn nicht in beiden *iD3

abzusondern ist; siehe auch hier p. 114 zu Bk.
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gedrungen und sind ber die persische, ja griechische Zeit hinaus

in ihr geblieben, siehe oben p. 82. Das Suffix versuchte der Pisidier

aramisch wiederzugeben, es gelang ihm aber schlecht, denn er htte

M13B schreiben mssen.1

5 In knnte aber auch von vornherein TJJ geschrieben sein. Wir

wissen aus den Papyri von Elephantine, da schon im 5. Jahrh. v. Chr.

ursprngliches > als 1 gesprochen wurde, man aber noch archaisierend

zur Schreibung T zurckgrifif, vgl. hier, p. 79 unten. Diese archai

sierende Tendenz hat lange angehalten, schlielich auch die gesprochene
10 Sprache beeinflut, und bei einigen Wrtern ist t erstarrt. Beispiele
aus dem Mandischen siehe bei NLDEKE, Mand. Grammatik, p. 43 f.

Hierbei sind aber auch falsche Rckbildungen untergelaufen, wie bei

8t Blut", 87pn Palme".2 So konnte auch in lterer Zeit einmal,

namentlich von einem Barbaren, gemeinsemitisches 1 als t geschrieben

15 werden.

Gesegnet sei Meister Tarkhum-n(e?), der Pisidier, <der (auch)

Eugenin (heit)>, und <gesegnet sei> Terbemi, sein . .
.,
und Ubrams,

die <bis> vor sein (des Osiris) Antlitz gekommen sind".

Die erste Zeile in ist stark verwischt, und es lt sich nicht

20 viel mit ihr anfangen. Sie steht auf einem anderen Block, und es ist

fraglich, ob sie mit den folgenden Zeilen zusammenhngt; der Duktus

ist freilich identisch. Hinter 3 am Anfange sind zwei kleine Horizon

talen schwach sichtbar, die vielleicht nicht zur Schrift gehren, da sie zu

nahe an 3 stehen. Es folgt die Zahl 15. Darunter stehen noch einige

25 Charaktere, die auch Zahlzeichen sein knnen ; namentlich das unten

rechts sieht nach 100 aus. Der Buchstabe nach b knnte zu 12 er

gnzt werden, aber "J71? steht kaum da. 8n,0 ist sicher, und es knnte

hier von einem Toten die Rede sein, der nach Abydos gebracht

wurde; doch scheint 8n*< mit dem Vorhergehenden zu einem Worte

30 zu gehren. Dahinter steht nicht 837, wie man vermuten knnte.

Ich habe die Gruppe wiederholt auf BD7B, d. h. Felix, hin geprft,
dieses steht jedoch nicht da, auerdem ist die Schrift fr die rmische

Zeit zu alt. Am Ende steht nn8 und dahinter wohl [,]1D(1)87, wenn

auch der Buchstabe nach D mehr einem 3 als einem 1 hnlich ist:

1 Ich habe natrlich nachgeprft, ob nj einen geographischen Namen ent

halten knnte, aber nichts passendes gefunden.
2 Anders Brockelmann, Grundri I, p. 134.
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kam zu Osiris". Also lauter Unsicherheiten; vielleicht enthlt auch

diese Zeile kleinasiatisches Sprachgut.
Der Schriftcharakter ist von dem der persischen Zeit nicht wesent

lich verschieden. Aber 3331X ist wahrscheinlich griechisch. Es ist

nicht ausgeschlossen, da ein Pisidier auch in der Zeit vor Alexan- 5

der einen griechischen Namen annahm, aber nher liegt dies fr die

hellenistische Periode, daher werden die Graffiti der Diadochenzeit an

gehren.

Ai. ber Stufe 14. Phnizisch. Sayce 10. Taf. IX, 36 (1 : 3).

niptelay io

Das n konnte der Schreiber nicht ganz ausfhren, da er in eine

Skulptur hineingeraten war.

Ak. ber Stufe 13. Phnizisch. Sayce 9. Tafel IX, 37 (2 : 3).

map

a 15

Von der Vertikale des 8 an ist eine Verletzung im Steine, in der

noch zwei Buchstaben gestanden haben knnen. In derselben Zeile

stand dann nichts mehr. In dieser Inschrift ist n, auch 8 ganz sicher,

siehe weiter unten zu Bn. Der Name ist vielleicht vollstndig. Eine

Bildung 8H13y, worin 8d die Abkrzung eines Gottesnamens wre, 20

ist nicht ausgeschlossen. Der Gottesname wre dann 11<1. ber im

bei den Phniziern siehe Ephem. I, p. 254. Mit 3 sollte wohl

"]2 beginnen, doch wurde die Inschrift unterbrochen und nichts

dahinter geschrieben.

AI. Dicht neben der Eingangstr. Aramisch. Sayce 5. CIS 25

II, 126. Tafel IX, 38 (I :3).

HD lp 5 ia J1DB lia

Der zweite Teil der Inschrift wurde bis jetzt bersehen. In der

Lcke vor Dlp steht nichts. Vielleicht war der Rest des zweiten

Namens nur vorgezeichnet. Die Form des Buchstabens vor l ist 30

unsicher, da eine griechische Inschrift in das Wort hineingeschrieben

ist, doch ist 1D8 sehr wahrscheinlich. Die Schreibung ohne 1 auch

in Ap, As, Bb. Gesegnet sei Pet-Amon. Sohn des vor

Osiris".

Am. Ebenda. Aramisch. Sayce 6. CIS II, 125. Vgl. auch 35

S. FrAENKEL, Wiener Zeitschr.f. d. Kunde desMorgenlandes IV (1890),
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p. 340, 10, Cl.-Gan., Recueil VI, p. 398, Rep. 609. Tafel IX, 39

(1 : 3)-

aa ia mn

Der zweite Buchstabe ist eher ein Waw, als, woran man auch

5 denken knnte, ein Gimel. In "Hin ist wohl nicht der Name des Gottes

Horus enthalten, da dieser, soweit ich sehe, als erster Bestandteil

eines Namens immer in geschrieben ist und wohl Har gesprochen

wurde, siehe auch Spiegelberg in der Festschrift fr Nldeke, p. 1109,

s. n. 64. "Hin gehrt eher zum nabatisch-arabischen lim und verhlt

10 sich zu diesem, wie ,|3',3n zu 13s3n. 83333, wie bisher gelesen wurde,

ist ausgeschlossen. Die Gruppe *-uv hinter dem zweiten 3 gehrt

nicht zu dieser Inschrift. Durch die fremden Zge wurde berhaupt
das Bild verworren. Vielleicht ist ^W2 zu lesen.

An. Ebenda. Nichtsemitisch. Die Inschrift wurde frher von

15DEVERIA (vgl. CIS I, Taf. XVI, s. 6) und Miss MRRAY (reproduziert
bei Cl.-Gan., Recueil VI, p. 398) abgezeichnet. Siehe hier Tafel IX, 40

(i : 3). Sie verliert sich schlielich in einer kaum sichtbaren Kritzelei.

Obwohl der erste Buchstabe wie ein 0 aussieht, ist die Inschrift doch

sicherlich nicht semitisch. Eine Dublette steht an der rechten Wand

20 des Durchgangsraumes unter dem Stier. Frher mitgeteilt von DEVERIA,

a. a. O., s. 14, siehe hier Tafel IX, 41 (1 : 8). Sie ist sehr scharf

und durch keine anderen Graffiti gestrt.

Ao. An der linken Treppenwand ber Stufe 18. Phnizisch.

Tafel IX, 42 (1 : 2).

25 jamay.

Ap. Ebenda ber Stufe 16. Aramisch. Sayce am Ende

(probably demotic"), CIS II, 127, Cl.-Gan., Recueil VI, p. 400. Rep.
608. Tafel IX, 43 (1 : 3).

nan?a "]ia Gesegnet sei Belhabeh

30 "HD*6 bei Osiris".

Die Inschrift ist nach Deveria's vorzglicher Kopie bereits von

Cl.-Gan. richtig gelesen. In n3H73 lt sich i13i1 kaum anders denn

als Imptv. mit Suffix auffassen, obwohl Bei gib ihn" keinen rechten

Sinn gibt. Man erwartet wenigstens Bei gib einen Bruder, gab einen

35 Sohn" oder hnliches.

Aq. Ebenda. Aramisch. Tafel X, 44 (1 : 3).

"EW "Jia Gesegnet sei . . . ."

18. 7. u.
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Die Inschrift steht in einem Gewirre von Kritzeleien und zwischen

zwei Bruchstellen. Das Zeichen nach Iff kann 7, , 3 sein. '"3Dt?8

hat jedenfalls nicht dagestanden, da die Inschrift aramisch ist.

Ar. ber Stufe 14 15. Aramisch. Sayce 32, 59, CIS II,

132. Tafel X, 45 (1 :2). 5

"

Dan "pa Gesegnet sei . . . .".

Als Maspero die Inschrift fr das Corpus abzeichnete, war sie am

Anfange vielleicht noch vollstndig. Das letzte Zeichen scheint ein n

zu sein, doch sind die dnnen Striche vielleicht zufllig.

As. Dicht darunter. Aramisch. Sayce 32, 59. CIS II, 132.10

Tafel X, 46 (1 : 2).

D'D *]ia Gesegnet sei

nDK lp vor Osiris".

Die Lesung des Namens ist unsicher. Nach der geradezu punischen
Form des 1 in ,1D8 wre man geneigt, den Namen )3D zu lesen, aber 15

das letzte Zeichen scheint ein D zu sein. Da As mit Ar zusammen

hnge und am Anfange nicht ""J13, sondern 13 stehe, ist mir nicht

wahrscheinlich.

At. Ebenda. Phnizisch. Sayce 36, CIS I, 102 a. Vgl. auch

Altsem. Texte I, p. 36. Tafel X, 47. Originalgre. 20

^ at^ nsn nna p ]mz p noa*6j?B ^a
-an mpaDiay nittsa disd ]a

b -ja

Am meisten umstritten war von dieser vielerrterten Inschrift die

Lesung des drittletzten Buchstabens in der ersten Zeile. Man las ihn 25

als 1 031 niedergeschlagen"), als y C3JJ Akko") und als 1 ('31 hier").

Ich gebe den Buchstaben genau wieder. Ein 1 ist er auf keinen Fall,

ausserdem pat hier im gyptischen Heliopolis" nicht, da die Inschrift

in Abydos steht. Er kann nur V oder 1 sein, obwohl beide Zeichen

sonst in der Inschrift andere Formen haben. Das y in nD38i?VB ist 30

rund, und 1 hat an den anderen Stellen einen nach unten gehenden
Schaft. Immerhin ist y wahrscheinlicher als 1. *2y kann an sich schon

schlecht Akko sein, siehe oben, p. 27. Dazu war die Herkunft des

Mannes aus Tyrus und sein Wohnsitz in Heliopolis; er kann sich also

nicht als Einwohner von Akko" bezeichnen. Es sieht so aus, als ob 35

oy, oder event. y21 ein Quartier von Heliopolis wre. Auch von

Lidxbarski, Ephemeris III. q
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niDB ist der Sinn noch unsicher. Vielleicht bedeutet es den Zustand

des freigelassenen, oder nach dem Assyrischen des losgekauften Skla

ven. Die Freigelassenen standen noch weiter in familirer Beziehung

zu ihrem frheren Herrn, daher wird dieser genannt, wie regelmig

5 auf den palmyrenischen Denkmlern. Unsicher ist, ob vor nip3D12

noch ein y steht. nip3 mit 1 ist sicher; nSp3D wie nach SAYCE

gelesen wurde, ist ausgeschlossen. Sayce wurde zu seiner Lesung
dadurch veranlat, da die Horizontale des 1 ber den Grundstrich

hinaus bis zum p verlngert ist. Hinter 38H ist eine Verletzung im

io Steine, in der vermutlich noch ein Jod gestanden hat.

Die vier Buchstaben B "J38 waren wohl zuerst geschrieben. Viel

leicht stand die Inschrift Au schon da, und der Schreiber war zu nahe

an diese herangekommen, daher gab er den begonnenen Graffito auf

und begann ihn darber noch einmal. Daher tritt auch die zweite

1 5 Zeile etwas zurck.

Ich bin Pa'la-ubast, Sohn des Sedjathon, Sohnes des Gersed,

der Tyrier, ein Einwohner .... im gyptischen Heliopolis, in der Frei

gelassenschaft (?) des Bodmenqart, des Heliopolitaners".
Au. Darunter. Phnizisch. Sayce 37. CIS I 102 b. Tafel

20 X, 48. Originalgre.

"anmpao p intyn ia
Ich bin Ba'aljahon, Sohn des Menqarthanni". Hier ist das 1 in

mp3D besonders deutlich. Man beachte, da bei Vater und Sohn die

Namen von demselben Verbum gebildet sind, wie sonst hufig. Cl.-

25 Gan.'s Vorschlge zum zweiten Namen (Recueil VI, p. 399 f., Rep. 613)
haben sich nicht besttigt.

Av. Darunter. Phnizisch. Sayce 38. CIS I, 102 c. Tafel

X, 49. Originalgre.

saD tyassnt? *na p jao ia
30 Ich bin Magon, Sohn des Bodo, Diener des Hafasba'al aus

Memphis". Zu Iff siehe oben U. Es ist unsicher, ob /] am Ende

mit dem folgenden Striche verbunden ist, daher ist *)3p am wahr

scheinlichsten.

Aw. Darunter. Phnizisch. Sayce 39. Diese Inschrift wurde

35 von Deveria bersehen. Tafel X, 50. Originalgre.

]jrw p noaKiay -ja

Ich bin Abdubast, Sohn des Sedjathon". Es ist vielleicht ein
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Bruder des in At genannten Pa'la-ubast. Beide Namen sind mit nD38

zusammengesetzt.

Ax. Darunter. Phnizisch. Sayce 40. CIS I, 102 d. Tafel

X, 51. Originalgre.

in m^ ||| yaana s

Diese Inschrift gehrt nicht mit der vorhergehenden zusammen,

da sie zu weit von ihr entfernt ist. Das 3, das Sayce vor 38 hat,

habe ich nicht gesehen, auch Deveria's Zeichnung hat es nicht. Der

Strich oben links an Z ist deutlich zu sehen. Ich habe auch durch

die Lupe festgestellt, da er wie in der Zeichnung mit Z. verbunden 10

ist. Auf keinen Fall steht 2t da, und man kann das Zeichen hchstens

als 1 oder als 20 lesen, fr die freilich auch die hier stehende Form

nicht vorkommt. Vielleicht steht der Name 1}>3 da und ist am An

fange 38 - "OK. Aber kaum dann )n = H3J1. Denn Ich hier Boaz,

3 des Monats Hijar" htte kein Phnizier geschrieben. Eine Annahme, 15

da der Schreiber ein Aramer war, der fJT^3 hie und ich" in seiner

Sprache i138 schrieb, ist in Anbetracht der phnizischen Schrift und

phnizischen Datierung nicht wahrscheinlich.

Ay. ber Stufe 7. Phnizisch. Tafel X, 52 (1 : 2).

Q]^a p m a 20

Zwischen 2 8 ist wahrscheinlich ein 3 ausgefallen. Bercksichtigt

man die Form des 3 in |3, so knnte der Buchstabe hinter 8 auch

ein 3 sein. Dann wre das 3 ausgelassen oder 38 wre 38, siehe auch

zu Ax. D7ty3 ist recht unsicher. Ich bin Aris, Sohn des Bsalm".

Az. ber Stufe 6. Phnizisch, sehr lckenhaft. Tafel XI, 25

53 (2
"

3)- Vielleicht

tri p n]a ia

Ich bin Bodo, Sohn des AriS".

Ba. Im Durchgangsraum an der rechten Wand zwischen den

Beinen des Ramses II, der die Barke zieht. Phnizisch. Die obere 3

Schicht des Steines ist z. T. abgesprungen, doch schimmern auch an

der Bruchstelle die Buchstaben durch. Sayce 56. Tafel X, 54 (1 : 3).

pKaD[P']K "ja Ich bin Esmnadn,

nin p Sohn des Trta".

Der zweite Name sieht persisch aus. Es ist vielleicht die Ab- 35

krzung eines Namens Tlr + t..., vgl. z. B. TeptTOuxMnS vom Stamme

9*
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des Tir" bei JSTl, Iran. Namenbuch, p. 323 b, siehe auch Bc. Es

knnte aber auch Thrita der Dritte" sein; vgl. JUSTI a.a.O., p. 332

und den rmischen Namen Tertius. Da persische Namen bei den

Phniziern mglich sind, beweist der hufige Name ''DIB.

5 Bb. Ebenda unter der Barke. Aramisch. Sayce 41, CIS

II, 128. Tafel X, 55 (1:3)-

*iw6 n^a ia aan "pa

Die Lesung 33n ist nach dem Schriftbilde wahrscheinlicher als \m,

an das man zunchst denkt. Es ist wohl der Name ^sx*-, so da

10 der Mann ein Araber war. Fr diese alte Zeit, etwa das 5. Jahrh.

v. Chr., ist es nicht ntig, da bei Triptotis das Waw geschrieben

wurde, wie dies auch in spterer Zeit vielfach fehlt, siehe hier p. 1 3.

Danach ist wohl auch n?38 ein arabischer Name, etwa .^ubl oder viubl.

Der Qams nennt cJo und cuX> als Namen. Gesegnet sei Haggag,

15 Sohn des Ablat, bei Osiris".

Bc. Im couloir des rois" an der rechten Wand hinter Seti.

Phnizisch. Sayce 43. Tafel XI, 56 (1 : 3).

Kiaa

Das 8 ist ganz sicher, ein n ist ausgeschlossen. Es ist vielleicht

20Abkrzung eines persischen Namens wie 1133. Die Lesung mit 1 liegt

bei der Lnge des Schaftes nher, aber immerhin ist auch 1 mglich.
8133 wre semitisch und Abkrzung eines Namens 133 + x oder

wrde zum persischen Bagadta gehren. Das 8 als Suffix aufzu

fassen und im Namen eine genaue Entsprechung des safatenischen

25 ni33 (vgl. Ephem. II, p. 39 unt.) zu sehen, wre nur zulssig, wenn

der Name punisch sein soll.

Bd. Ebenda, vor Ramses. Phnizisch. Sayce 1, CIS I, 105.

- Tafel XI, 57 (1 : 3).

DpaN Abiqm.

30
Siehe oben p. 27. Die Zickzacklinie zwischen 3 und p ist viel

dnner als die andere Schrift und gehrt nicht zum Worte, so da

man nicht Dp,,38 lesen darf. Diese Schreibung und die Form des Jod
wre auch sehr auffallend.

Be. Im zweiten Sulensaal links von der Cella des Ptah, an

35 der im Corpus p. 119 abgebildeten Stelle, siehe oben p. 94, Anm. 1.

Phnizisch. Sayce 3, CIS I, 110. Tafel XI, 58 (1 : 3).

xwi&b
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Das Wort verliert sich schlielich in den anderen Kritzeleien der

Flche.

Bf. Cella des Amon, rechts an der vorletzten Gruppe neben

der linken Hand des Knigs. Aramisch. Tafel XI, 59 (2 : 3).

Es scheint dazustehn: 5

Jc ia nna

ip ia mta&

Die Erklrung der Inschrift bietet Schwierigkeiten. Die kreuz

frmigen Zeichen am Ende der ersten und am Anfange der dritten 10

Zeile sind vielleicht keine Buchstaben, obwohl man sonst keine Er

klrung fr sie hat. Zu einer anderen Inschrift knnen sie nicht ge

hren, da Bf isoliert dasteht. Auch sind es hier schwerlich Zeilen

fller, fr die anderwrts hnliche Zeichen vorkommen, vgl. Ephem. II,

p. 273, Z. 13 fr. Hinter dem zweiten 13 kann aus Versehen der 15

Name ausgefallen sein. Die Lesung Dip ist nur eine unsichere Kon

jektur. Selbst wenn man annehmen sollte, da der durch h gehende

Strich zum oberen Kreuze gehrt, wre doch nach der Form der 1

in diesem Graffito h fr 1 auffllig. Auch wre, wenn am Ende

1D18 Dip stehen sollte, am Anfange "I^JIS zu erwarten. Immerhin 20

sind die Namen 11213 und DIDt? sicher, und sie sind interessant genug.

Der erste Name findet sich sonst nur in Zendschirli, und DIDt? bietet

ein Gegenstck zu Semiramis.

Bg. Kleine Cella des Osiris, rechts letzte Gruppe unter dem

rechten Arme des Prinzen. Sayce 44. Tafel XI, 60 (1 : 3). 25

ipsa

nyy:

Die Schrift ist phnizisch, der Sinn aus dem Kanaanischen schwer

zu erklren. 38 knnte wiederum ''38 sein, siehe zu Ax, aber das

Folgende? Der Sinn wird nicht klarer, wenn man IpB liest. 30

Bh. -- Kleine Cella der Isis, rechts zweite Gruppe unter dem

rechten Arme des Knigs. Aramisch. Sayce 57. Tafel XI, 61 (1 : 2).

FOyyb Von Jin'amjaum".

Ein schner Name: der Tag (der Geburt) sei gnstig", vgl.

Eurmepoc,, Guttentag und andere. 35

Bi. Am ersten Auenpfeiler rechts vor dem Eingange, ber

dem tiefen Loche. Aramisch. Tafel XI, 62 (1 : 2).



1 14 Ephemeris fr semitische Epigraphik.

HDB ia "DiOB *pa

Gesegnet sei Ptn-Isi, Sohn des Pet-Osiri". In der Verletzung

zwischen *]13 und "D83DB hat wahrscheinlich nichts gestanden. Die

Lesung ^08303, die Spiegelberg in der Festschrift fr Nldeke,

5p. 1104, s. 32 a in CIS II. 155 B, 4 vermutet, ist hier gesichert. Der

Name bedeutet nach Sp. der, welchen mir Isis gibt". Dazu gehrt

auch Pa-ta-ni-E-si-'' bei Clay, Business Documents ofMurash Sons,

p. 60 b. Die in der Verletzung hinter 13 sichtbaren Striche sind

genau wiedergegeben; sie gehren wohl zu keinem Buchstaben. Das

10 Zeichen hinter DB, das halb zerstrt ist, ist am ehesten ein D.

Bk. Ebenda, links vom rechten Unterschenkel des Knigs.

Aramisch. Tafel XI, 63. Originalgre.

DD^aB T*ia Gesegnet sei Pndzms (Pandemos?)

nDlN Dip vor Osiris."

15 Ich notierte mir, da das Zeichen nach 13B, bezw. 13B am ehesten

ein Zain und der Winkel links nur eine Kratzlinie sei. Der Name ist

vielleicht nicht griechisch, etwa TTdvbriuos, sondern kleinasiatisch. Die

Endung DD knnte mit der in L21D138 oben p. 105 identisch, oder das

D darin durch Grzisierung hinzugekommen sein. Als kleinasiatische

20 Namen mit anlautendem p und ausgehendem m seien auer 1D3B lykisch

Padrdma, Padrmmah, TTiYpajaoq bei KRETSCHMER, a. a. O., p. 323 an

gefhrt, wo noch andere zu finden sind.

Bl. Am ersten Pfeiler links vor dem Eingange unter dem linken

Fue des Knigs, in einem Gewirre von Strichen. Aramisch.

25 Tafel XI, 64 (1:2).

^dow np]p nwtona *pa
Den Namen hinter "J13 knnte man n"?8T3 lesen, vgl. 78T3 CIS

II, 76. Das D zwischen 7 und n gehrt vielleicht zu einer anderen

Inschrift. Es scheint, da zwischendurch ein anderer Graffito mit D7B>

30 dasteht. Doch ,ist alles unsicher. Das Ende ist jedenfalls zu Dip

10(1)8 zu ergnzen.

Bm. Im Ramsestempel. Zweiter Pfeilersaal mit acht Pfeilern,

erste Cella rechts, rechte Wand hinter dem Throne des Harachte.

Phnizisch. Sayce 50. Tafel XI, 65 (1 : 3).

35 DDDiay p nbw "ja

Ich bin Sallm, Sohn des 'Abdsasom."

Eine Dublette dieser Inschrift steht im Vorhof in der Mitte der
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linken Wand. Als Sayce sie kopierte Cn. 5 1 1, war der Anfang noch

erhalten, whrend er jetzt weggebrochen ist. Tafel XI, 65 (1 : 2).

. ---fla DDDiay p nfiv -p8

Diese Inschrift hatte also noch eine Fortsetzung.
Bn. Rechts von dieser Inschrift auf dem nchsten Block. Ph- 5

nizisch. Sayce 51 bis. Tafel XI, 67. Originalgre.

irtya p map iaa
Die linke Vertikale des Cheth fllt mit einer langen Ritzlinie im

Steine zusammen. Dennoch ist der Buchstabe kein He, wie Sayce

ihn darstellt und man nach Ak vermuten sollte, da keine der Quer- 10

linien nach rechts verbunden ist. Dies habe ich durch die Lupe fest

gestellt. Der zweite Bestandteil, am ehesten ein Gottesname, ist also

abgekrzt. Es war schwerlich in, da dieser Name schon kurz genug

ist; eher eine Erweiterung davon, wie D13Bin, Harachte, oder auch

313n. Zur Schreibung der Abkrzung vgl. 8d in Ak und 8tt> (statt 15

t^Dt?) bei den Palmyrenern. Die einfachste Ergnzung von 13"ty3

wre 1S3^V3, aber der Strich ist fr 3 zu steil; vielleicht hat er nichts

zu bedeuten, so da man *mby2 zu lesen hat. - Ich bin 'Abd-IJa,

Sohn des Ba'alsed(r)"

Bo. Etwa 2 m weiter rechts. Phnizisch. Sayce 52. Ich 20

habe, was erhalten ist, genau nachgezeichnet, aber mit der Kritzelei

ist nichts anzufangen. Tafel XI, 68 (1 : 2).

*)Bnaria"-Kn "pK
Vielleicht ist der erste Name DSn, vgl. CIS I, 46.

Die Inschriften von Abydos sind in der Xordsemit. Epigraphik, 25

namentlich im Glossar, nach dem Corpus und den SAYCEschen Kopien

verwertet. Damit die dortigen Angaben leichter berichtigt werden

knnen, gebe ich hier eine Konkordanz der Zhlungen im Corpus, bei

Sayce und in obiger Mitteilung. Die SAYCEschen Kopien wurden

von den beiden DERENBOURG herausgegeben und kommentiert und 3

tragen danach in der Nordsem. Epigr. die Sigle Der. Diese ist in der

folgenden bersicht beibehalten. Das neugewonnene Sprachmaterial

wird hier nicht besonders zusammengestellt, da es in den Index zu

diesem Bande eingereiht werden wird.

CIS I, 99: p. 102, Ab. CIS I, 102 a:p. 109. At. 35

iui: p. 99. P. ' 102 b: p. 110, Au.
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Aus de m Museum in Kairo. n;

II. Aus dem Museum in Kairo.

I . Steininschriften.

A. Inventurnummer 31919. Der Katalog vermerkt: Achat.

Granit rose. Statue acephale. Personnage vetu une longue robe,

longue barbe. Haut 0,40." Die Herkunft ist nicht bekannt. Auf

dem Rckenpfeiler der Statuette steht

umota.

<3|]jfW^^j ^&& (I:4) s

Die Bruchstelle reicht bis an das 3, dennoch ist die Aufschrift

wohl vollstndig; hchstens knnte ein b vorher gestanden haben.

13810^3 ist assyrisch Bel-sar-usitr. hnliche Zusammensetzungen sind

in 131D1D8, 131033, 131D3P bereits aramisch berliefert. Die Inschrift

stammt nach der Wiedergabe des s durch D (siehe Nordsem. Epigr., 10

p. 392) und der alten Form des 8 noch aus assyrischer Zeit. Sie ge

hrt zu den ltesten semitischen Alphabetinschriften, die bisher in

gypten gefunden worden sind.

Vorn auf dem Rocke des Mannes steht die hier wiedergegebene

Figur. Ich sehe darin das Bild eines knstlichen heiligen Baumes mit 15

herunterhngenden Bndern oder Troddeln auf einer Basis, die zu

gleich als Altar dienen konnte. Die Kultstnder waren

vielfach mit Troddeln versehen, vgl. Lajard, Culte de

Mithra, pl. XVII, 7; XXXIV, 2; XXXV, 6, 9; XXXVII,

5; XLVI, 19; LIV A, 7, B, 14; LXI, 1 a. In der vorder- 20

asiatischen Glyptik finden wir zahlreiche Darstellungen von

Mnnern im Gebete vor solchen Gestellen, in denen man

sich die Gottheit gegenwrtig dachte. Vor einem solchen

] Gottestrger verrichtete auch Belsarusur seine Gebete und

liel'> ihn an seiner Statue darstellen. Bei den Vorstellungen 25

der Alten von den Beziehungen zwischen einem Bildwerk und der dar

gestellten Person mulite das heilige Bild an der Statue von Segen fr

die Person selber sein.

Doch reichte der abgebildete Gegenstand vielleicht ber den Privat

kult hinaus. Die Assyrer nahmen, wie die gypter, Reprsentanten 30

oder Trger von Gottheiten als Standarten auf ihre Feldzge mit.
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Diese Standarten waren gleichfalls mit Troddeln versehen x. Belsarusur

mochte unter Asarhaddon oder Asurbanipal als Krieger nach gypten

gekommen sein. Er lie dort eine Statuette von sich herstellen und das

Feldzeichen seiner Heeresabteilung, das Abbild eines heiligen Baumes,

5 darin eingravieren. Der untere Teil der Figur knnte ein Gestell

zeigen, in dem die Standarte im Lager steckte, oder einen Altar;

denn vor den Feldzeichen wurde geopfert2.

Der obere Teil unseres Bildes ist einem Gegenstande auf assy

rischen Reliefs hnlich, der als Lanze des Marduk gedeutet wird l

ioEine Gtterwaffe, bezw. eine Nachbildung wre als Standarte vorzg

lich geeignet. Aber fr eine Lanze ist der Schaft auf dem Bilde zu

kurz; er ist krzer als der Teil, den man als Lanzenspitze ansehen

mte.

B. Auf einer kleinen Opfertafel, die von MASPERO in Memphis

15 in einem Schacht an der Pyramide des Unas gefunden wurde, steht eine

phnizische Inschrift, die im Repertoire s. n. 2 mitgeteilt und von

mir Ephem. I, p. 241 errtert wurde. Das Aussehen der Inschrift war

bis jetzt nicht bekannt; die beistehende Abbildung habe ich nach dem

Original in halber Gre hergestellt.

20 Die phnizische Inschrift steht einmal links in schner, deutlicher

Schrift. Der Wert der Zeichen ist durchweg sicher. )338 n33nt7.

Rechts unten steht eine Inschrift, die offenbar eine Wiederholung der

phnizischen ist, aber in sehr ungeschickter Ausfhrung. Ihr Zweck

ist nicht ersichtlich. Der Mann, der sie eingravierte, hatte anscheinend

1 Siehe die Abhildungen bei Sarre, Klio III (1903), p. 338fr. und Schfer,

Klio VI (1906), p. 393 fr.
2 Siehe Schfer a. a. O., p. 396 f., auch Lavard, Ninive und seine berreste,

fig. 90.

3 Vgl. Karl Frank, Bilder und Symbole (Disscrt.), p. 23.
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gar keine oder nur eine geringe Kenntnis von der phnizischen Schrift.

Es ist vielleicht ein Werk miger Hnde.

Ebenso schwierig ist die obere Inschrift zu erklren. Sie sieht

wie hieratisch aus, aber Dr. G. Mller, dem ich die Kopie und einen

Abklatsch sandte, schreibt mir, es sei ihm sehr zweifelhaft, da sie 5

gyptisch sei. Man knne zur Not die Gruppe nach dem ersten

Zeichen rechts als die hieratischen quivalente der Hieroglyphen

In =

,33 und die Gruppe nach dem folgenden Zeichen als die qui

valente von
?

=^

31 deuten. Ungezwungen sei dabei nur die Lesung

von I . Hiernach scheinen die Werte 33 wirklich dazustehen, daher 10

deckt sich vielleicht doch die gyptische Inschrift mit der phnizischen.
Vielleicht wurde sie von ungeschickter Hand oder einem Manne, der

in der gyptischen Schrift nicht Bescheid wute, etwa einem Phnizier,

eingraviert.

Es ist um so mehr zu bedauern, da die gyptische Inschrift sich 15

nicht lesen lasse, als die phnizische verschiedene Deutungen zult.

Die nchstliegende Auffassung ist:
,, (Gehrig) der Hen, Tochter des

Abnn". Aber andererseits knnte n33n eine auf n ausgehende Kurz

bildung eines mit 313n zusammengesetzten Namens sein. Es wre

dann ein Mannesname und der Name des Vaters wrde ohne Ver- 2..

mittlung von ]3 folgen. }338 lt sich, wie ich Ephem. I, p. 241

bemerkt habe, als 13/38. oder mit D>3 als *j3D8 deuten.

2. Aramische Ostraka.

C. In den Proceedings of the Society of Biblical Archaeology

XXXI (1909), p. 154 f. teilt A. H. Sayce An Aramaic Ostraconfrom

Elephantine aus dem Kairiner Museum mit, das er folgendermaen 25

liest und bersetzt:

*h (4) i8 p 8111 id (3) *)D3 by ni?87 (2) 83iDp *on by (1)

on by (8) 131 7ir (7) 18 vnb (6) .id ]n38 ]X?3 (5) *o . . b ob

D37 (10) M3n31 (9)

I have enquired of Haggai our q-m-r about the price of the 30

myrrh, 3 a(rdebs): thus he has said to me, saying . . . Now I will

give a portion to Haggai, if there is plenty: speak to Haggai and he

will give it to you."

Hierin ist so ziemlich jedes Wort falsch gelesen oder bersetzt.

Ich gebe hier meine Kopie und Umschrift: 35
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I mN ^n ^s?

2 t]D3 fy pw6

3 id p nno

4 irro6 d^ ^

5 nun: jjn

6 in vir6

7 im hr

8 \t6j>

9 Minn

10 O*

On 7JJ enthlt die Adresse, by gibt einfach die Richtung an im

Sinne von b, wie auch in anderen aramischen Schriftstcken gyp

tischer Herkunft und im biblischen Aramisch. Hier steht by bei

Nennung des Adressaten, wie in Ezra 4, v. 7, 11, 17, 18. ]WX ist

15 in der Schreibung )8',^8, ]"tff$ auch sonst als jdischer Name bekannt,

vgl. Ephem. II, p. 18
I9.

Da die Juden in Elephantine einen nn

feierten, ist sehr interessant. Spter war der ntlD bei den Juden etwas

anrchig (vgl. Lew, Neuhebr. Wtb. III, p. 247), aber in Elephantine
hatten sie anscheinend gegen ihn ebensowenig Bedenken wie gegen

20 den 81138. Aus dem Ostrakon ist nicht zu ersehen, ob der ntlD nur

gelegentlich einmal gefeiert wurde oder eine feste Institution bildete.

Die Teilnehmer muten Beitrge entrichten. Die Fassung des Schrift-
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Stckes lt es unklar, ob y seinen Beitrag zahlen, oder ob er der

Kassierer des ntlD war und die Kasse ausliefern sollte. Unter den

jdisch- aramischen Schriftstcken aus gypten finden sich mehrere

Verzeichnisse von Personen, neben denen Summen genannt sind, die

von ihnen gezahlt wurden oder werden sollten. Es ist mglich, da S

in der einen oder anderen Liste die Zahlungen fr einen ntlD statt

fanden. Das 1 von 1D8 in Z. 3 ist auf dem Rande geschrieben. Die

Lesung 1^8"? ist nicht ganz sicher, wird aber durch Papyrus Sayce-

Cowley B, Z. 16 nahegelegt, wo, wie ich auf dem Original festgestellt

habe, 1^8, nicht pl'W zu lesen ist. Es ist hier der Name des Schreibers. 10

1^8 ist eine Kurzform zu einem Kompositum n8 + nom. div., wie

"n*^ Ephem. II, p. 14 . 1 kann ein Bestandteil des Vollnamens sein,

wie in EOujaXo*;, oder ein hypokoristisches Element, siehe Ephem. II,

p. io1. .133n38 steht auch in dem von Sacha im Florilegium Mel

chior de Vogiie, p. 5 39 f. mitgeteilten Papyrus, Z. 5. blT ist ein 15

Name und findet sich auch in den Papyri Sayce-Cowley B, 18; C 22;

D 34. Dieser Name 713*1 macht es wahrscheinlich, da auch 835T

Ephem. II, 236 a ein Name ist. In Mlty steht by wohl wieder im

Sinne von b, 78 und M17JJ heit nicht darber", d. h. ber das Geld,

vgl. auch Jerem. 6, 10. *in3n3,1. Das Suffix der 3. sing. m. beim 20

Imperf. sing, schwankt in diesen Texten zwischen n und ,n. Man

erwartet hier (,)n33n3\ und so wollte der Absender vielleicht auch

schreiben.

1. An Haggai. Ich sprach

2. mit Asian wegen des Geldes 25

3. fr die festliche Veranstaltung. So erwiderte er

4. mir, nmlich dem It:

5. ,,Ich will es nun geben

6. Haggai oder

7. Jigdol." Sprich 3

8. mit ihm,

9. da wird er es geben

10. euch."

Die folgenden beiden Ostraka sind noch nicht ediert.

D. Inventurnummer 35468 b, vollstndig. 35

1 nana b knnte man vermuten, ich habe es aber nicht gesehen.
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i. pyt? 'b nenn

2. nun 'brm i ap

3. KTJfl ND3

Das in den aramisch-gyptischen Texten hufige Verb IBHn steht

5 auch hier. Die fr einige Stellen angenommene Bedeutung beglau

bigen" (vgl. Ephem. II, p. 234) pat hier nicht, ebensowenig wie fr

Ephem. III, 21 A, b. An diesen Stellen heit das Wort wohl fertig

machen" oder hnliches. Diese beiden Ostraka berhren sich auch

insofern, als sie beide den Ausdruck 8TJJT 8D3 (dort A, a 2) enthalten.

10 Durch die sichere Lesung auf der neuen Scherbe wird auch auf der

anderen die Lesung festgestellt. Die Bedeutung ist nun wohl sicher

kleiner Becher". *bTW1 steht irrtmlich fr 'bnblff). 3D3 in gutem

Zustande" oder in Gte, gtigst"?

1. ,,Mache mir fertig Gerste

15 2. 1 Qab und sende mir in Gte

3. den kleinen Becher."

E. Inventurnummer 35468 c. Wiederum eine kleine Namen

liste; nur ein Bruchstck ist vorhanden. Siehe p. 123 oben.

113n ist eine Koseform der Form ^tSJ? oder 71BJ7. Als Mnner-

20 name findet sich 113*1, 13n nabatisch und palmyrenisch, vgl. Nords.

Epigr., p. 258, 501. Die Lesung des zweiten Namens ist nicht sicher;

vielleicht u18 mit einem Zahlzeichen dahinter, vielleicht auch TI8. Der

Name no ist vollstndig, da Wortbrechungen in den gyptisch-ara
mischen Schriftstcken nicht vorkommen. Ich sehe in IO eine durch

25 Aphresis entstandene Kurzform aus iT37D. Dieser Name fand sich

hufig bei den Juden in Elephantine. Andere Beispiele fr derartige

Bildungen s. Ephem. II, p. 19 unt. iT3 wurde vielleicht T3 gesprochen.



Aus dem Museum in Kairo. 123

Den Namen 3n3 erklre ich als 3PI83. Er liee sich auch als Kon

traktion eines theophoren auf 3iT ausgehenden Namens, z. B. von 3iTU3 5

auffassen, aber diese Erklrung liegt weit ferner. Bei den Juden im

stlichen Deutschland ist jetzt Nehab als Familienname verbreitet; er

drfte mit diesem 3n3 identisch sein.

3. Phouisische Urnenaufschriften.

Das Museum besitzt eine Reihe Urnen ganz oder in Bruchstcken

mit phnizischen Aufschriften. Die Gerte haben, soweit sie ganz sind, 10

eine lngliche zylindrische Form und nur ganz unten laufen sie in einen

kleinen Kegel aus. Oben haben sie zwei kleine Henkel. Sie stammen

anscheinend alle aus Grbern und enthielten Gaben fr die Toten.

Merkwrdigerweise tragen sie durchweg phnizische, nicht aramische

Aufschriften. Dabei kommen sie aus verschiedenen Nekropolen her. 15

Die des Kairiner Museums sind in Memphis (Mit-Rahineh) und Theben

(Qurnah) gefunden, die beiden Scherben, die ich oben, p. 26 ff. mit

geteilt habe, stammen aus Theben (Drah Abu'l-Negga), und das Ber

liner Museum soll eine grere Anzahl aus Elephantine besitzen. Viel

leicht sind sie von auswrts mit den Aufschriften nach gypten 20

gekommen. Urnen ganz hnlicher Art mit phnizischen Legenden
wurden in Phnizien und auf Cypern gefunden, vgl. Cl-Gan., Recueil

in, p. 7$ ff-

F. - Inventurnummer 27323 3414. Aus Mit-Rahineh. Die
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Urne ist aus hellerem Ton und weitbuchiger als die brigen. Vom

Inhalte einer harzigen Flssigkeit sind Tropfen ber den Bauch herunter

gelaufen. Phnizische und demotische Aufschrift, mitgeteilt von SPIEGEL-

BERG im Catalogue general des antiquites egyptiennes du Musee du

5 Caire. Die demotischen Denkmler. I. Die demotischen Inschriften.

Leipzig 1904, p. 89. Dort ist eine Kopie ETlNG's der phnizischen

und demotischen Aufschrift, eine SPIEGELBERG's der demotischen bei

gefgt. Meine Nachzeichnung wurde unabhngig von diesen, auf die

mich erst spter SPIEGELBERG aufmerksam machte, hergestellt. Ich

10 verffentliche sie hier, da sie die Zge der phnizischen und, wie ich

glaube, auch der demotischen Aufschrift genauer wiedergibt (2 : 3).

SPIEGELBERG bemerkt a.a.O.: ,,Ich erkenne mit Sicherheit nur

die Gruppe khn (ccou) ,,
Garten". Das Wort ist in den Weinostraka

des Ramesseums term. techn. fr den Weingarten". Die aramische

15 Inschrift nDX nby bedeutet nach einer freundlichen Mitteilung von

J. ETiNG oberhalb Smh" und knnte die Lage des Weingartens

angeben."

SPIEGELBERG schreibt mir, da er von der demotischen Inschrift

auch heute nicht mehr verstehe als vor sechs Jahren. Die semitische

20Aufschrift enthlt sicher J1D2J J"I7J?, ist aber nicht aramisch, sondern

18. 7. 11.



Aus dem Museum in Kairo. 125

phnizisch. Ich halte nDS fr einen Personennamen und fasse nby im

Sinne von fr" auf, also ,,fr nDS".

G. Inventurnummer 28940 3413. Ganze Urne lnglicher Form.

Vermerk im handschriftlichen Katalog zu dieser und den folgenden

Nummern: Gournah, trouvs dans la cour precedant le tombeau

N" 125 (Nakht)". Die Aufschrift ist sehr undeutlich; was von ihr zu

sehen ist, knnte auch aramisch sein. Mgliche Lesung:

Dymmt* #)%}&?
In den phnizischen Inschriften aus gypten findet sich hufig die

Bezeichnung 1t0 ,,x-feld" und lehnt sich wohl an gyptisches an, 10

vgl. L. Dahinter wohl ")3 oder 33 mit folgendem Namen, vielleicht

gyptischen Ursprunges. Doch knnte vorn auch die Partikel Iff und

dahinter 31 dastehn.

H. 3408. Desgleichen.

7 "pK

Es ist nur der Anfang einer Inschrift, die nicht zu Ende gefhrt

wurde.

J. 3419, wohl ebendaher.

fcGB&

,,Darbringung". Xffif
K. 3409. Stck einer solchen Urne.

Lidxbarski, Ephemeris III. 10
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.usammennangc

Die Legende ist vollstndig. In der ersten Zeile knnen Zweifel

nur in betreff des zweiten Buch.stabens bestehen, aber 33n ist graphisch

die nchstliegende Lesung. Die zweite Zeile geht durch eine Vertiefung

im Ton. Die Schrift ist dadurch beeinflut und undeutlich geworden.

5*]13 kann ein Name sein; was 33n in diesem Zusammenhange bedeutet,

ist mir unklar.

L. 3410. Desgl.

D27K W

an p pmiy

10 Mit D378 llff ist wohl das Grabfeld gemeint. Fr gypten mit

dessen weitreichender Vergottung der Toten ist die Bezeichnung gut

am Platze. Wir sprechen auch von einem Gottesacker, doch auf Grund

anderer Vorstellungen. Herr Dr. MLLER schreibt mir: Das Gtter-

feld" entspricht sicher gyptischem hrt ntr, einer hufigen

15 Bezeichnung der Nekropole wie auch des Totenreiches. Die ber

setzung Feld" ist allerdings etwas ungenau." Vor dem 3 in )3 steht

ein Strich, der wohl nichts zu bedeuten hat. Der zweite Name lt

sich zu 1338, zu 1338, d. h. 1338 vgl. 1313, oder auch zu pi338 er

gnzen; erstere Ergnzung ist am wahrscheinlichsten. -- Gtterfeld.

20 'Abd-Hammn, Sohn des Abi-Sed."

M. 341 1. Desgl.

7Dpi

Die Lesung ist sicher, es steht nicht etwa 78DpD da. Der Name

78Dp3 konnte zur Erinnerung an eine vollzogene Rache geprgt werden.

25 Der Stamm Dp3 ist in Personennamen selten verwandt; in den Safa-

texten findet sich Dp3 einigemal als Name.

N. 3418, desgleichen,

unvollstndig.

370
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O. 3416. Kleines Bruchstck mit Stempel in punischer Schrift.

Die Herkunft lie sich nicht mit Sicherheit feststellen.

72

Es ist wohl ein Personenname und bedeutet taugleich", vgl. die

griechischen Namen Apaepog, Apooic;, "Epar\q, 'Epcrn'i?. 5

4. Papyri.

Seymour de RlCCI gibt bei Sayce-Cowley, Aramaic Papyri,

p. 28 f. Zeichnungen dreier aramischer Papyrusstcke im Kairiner

Museum ohne eine Transkription oder Erklrung der Texte. Ich habe

mir die Originale angesehen und teile hier mit, was ich von der Le

sung habe feststellen knnen. 10

P. Reste zweier Zeilen vom unteren Ende eines Papyrus. Im

Jahre 1888 in Abusir bei Saqqra (Memphis) gefunden. Von der

ersten Zeile sieht man nur die unteren Partien einiger Buchstaben,

von der zweiten ist

nzw tt&j wyb xw 15

erhalten. Das erste tff reicht bis an den Rand des Stckes, und es ist

ungewi, ob dasWort vollstndig ist. 83itf steht hier wohl in demselben

Sinne, wie in den Familienpapyri, und es handelt sich um eine Schei

dungssache. Aus den folgenden Worten geht hervor, und darin liegt

die Wichtigkeit des kleinen Stckes, da 833 ein Personenname ist und 2

da man das Wort so auch in Sayce-Cowley H, Z. 4 aufzufassen hat.

Q. Derselben Herkunft. Das Papyrusstck ist sehr stark zer

fressen, und nichts Zusammenhngendes ist erhalten. Seymour de

RlCCi's Zeichnung ist nicht bermig genau, jedoch brauchbar.

-T[73^----

>^S [T73^
-

2

J"K pDfi T^fi
-

3

--- ?3^nn p^ 4

- -

njK n* -p^ nsjjnn ri- 5

d -ssn- "SUN" 6

10*
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Fast in allen Zeilen ist yb^ mit einem horizontalen Striche da

hinter zu sehen. Bei der Lckenhaftigkeit des Stckes ist nicht zu

entscheiden, ob "7^31 oder "]^31 zu lesen ist. Das Ganze sieht nach

Versen aus. In Z. 2 steht nach fi vielleicht p oder auch zwei Buch-

5 staben, von denen der zweite 1 oder 1 ist; am Ende 73, 13 oder

auch )13. Am Anfang von Z. 5 steht vielleicht IIB. Weiterhin

ist 3D graphisch wahrscheinlicher als 3n, dahinter anscheinend kein

Alphabetbuchstabe, sondern ein Zeichen 0- Ist es io? 38V| er

wnscht"; die Lesung 2ti", woraufhin ich die Stelle geprft habe, ist

io ausgeschlossen. In Z. 6 scheint 81138 oder "11138 zu stehen. Der

Inhalt des Papyrus konnte sich also auf einen Jahutempel in Elephan

tine oder sonstwo beziehen.

R. Bruchstck eines Papyrus, das vor einigen Jahren von

SPIEGELBERG zusammen mit demotischen Papyri in Saqqra in der

15 Nhe des Grabes des Ptah-hotep gefunden wurde. Verzeichnis ber

Lieferungen von Hin einer im erhaltenen Teile nicht genannten Flssig

keit durch DNBR an verschiedene Personen.

mn t b[y 1

mn t by -xvoMmb p 2

20 twi t by nA p 11 3

13X1 T [by] -207 pi 1 4

-on t by] 137 p 5

Den Namen 1331 fasse ich als Dan(n)-Bir (der Gott) Bir ist

mchtig" auf. Mit dannu und folgendem Gottesnamen zusammen-

25 gesetzte Namen sind im Assyrisch-Babylonischen hufig. Zu Bir s.

oben, p. 7 und jetzt ZlMMERN's Artikel Benhadad im Hilprecht Anni-

versary Volume (Leipzig 1909), p. 299-303. ZIMMERN, den ich um

seine Meinung ber den Namen fragte, schreibt mir, da er keine

passendere Deutung kenne, und verweist mich auf den bei TALLQUIST,

loNeubab. Namenbuch aufgefhrten Namen Dannu-Addu, das ja even

tuell auch geradezu Dannu-Bir zu lesen ist". Ich habe auch an

ein persisches Daena-bara Glauben bringend" gedacht, aber dieses

wre wohl 133^1 geschrieben, auerdem reicht der Papyrus in die

assyrische Zeit hinauf. Hinter 3 in Z. 2 sind zwei kleine Striche sicht-

35 bar, die jedenfalls zu einem 1 zu ergnzen sind. Der Name ist also

138383t? = Sin-ab-usur, Sin, schtze den Vater". Die Schreibung 3B>

(siehe oben p. 117) und die alte Form des VJ weisen auf die assyrische
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Zeit hin. In Z. 3 sind hinter 133 Reste zweier Buchstaben sichtbar

und zwischen diesen und 13 scheinen noch zwei Zeichen gestanden zu

haben. Der Name in Z. 4 ist kaum zu 13381t zu ergnzen, denn

es ist unwahrscheinlich, da usur in demselben Text einmal 138, das

andere Mal 13 geschrieben worden sei. Die beiden ersten Bestand- 5

teile des Namens sind jedenfalls zer-ab(i) der Same (den Samen) des

(meines) Vaters". 33 in Z. 5 enthlt vielleicht einen mit knu

zusammengesetzten Namen.

1. durch Dan(nu)-Bir.

2. [2?] Hin fr Sin-ab-us[ur] durch Dan(nu)-Bir. 10

3. 2 Hin fr Nabu- .... durch Dan(nu)-Bir.

4. 2 Hin fr Zer-ab- . . durch Dan(nu)-Bir.

5. [2?] Hin fr Kn . . . . durch Dan(nu)-Bir."

Ich habe selbstverstndlich die Gelegenheit benutzt, mir die Ori

ginale der von COWLEY bearbeiteten Papyri anzusehen. Die Schrift 1 5

ist so deutlich und so vorzglich erhalten, da man auf den Tafeln

in SAYCE-CoWLEY's Publikation, obwohl es nur Autotypien sind, alles

ziemlich genau so sehen kann, wie auf den Papyri selber. Zu den

bisher festgestellten Lesungen ist daher nur wenig nachzutragen.
In Papyrus B, Z. 16 ist der Name 1^8, nicht 1^8 zu lesen, siehe 20

oben, p. 121. In Z. 21 ist 1DnD118 13 18 sicher. Die Frage,
ob in E, Z. 4 n"?S8 oder n73 zu lesen sei, liee sich entscheiden,

wenn eine kleine Falte an dieser Stelle des Papyrus beseitigt wrde.

Ich konnte es nicht tun, da der Papyrus zwischen Glasplatten ein

geklebt ist. Vorderhand ist n738 ebenso zulssig, wie n^>D8. In 25

Z. 17 ist , 13 n^DnD sicher. Das ,

drfte, wie ich bereits vermutet

habe (s. oben p. 80, Z. 5), eine Abkrzung von TViT sein. Ebenda

Z. 18 1. niDinD 13 HIDinD. Der Name drfte identisch sein mit

Mitrsari Mithra als Haupt habend (anerkennend)" bei JSTI, Iran.

Namenbuch, p. 216 b. In F, Z. 13 1. den Namen !Jn3Diy. 30

In G, Z 6 l. nT3 r-priDDe [ini3] >b nbyzn und in Z. 7 *b nbym

HT3. Diese Lesung ist fr das Verstndnis des Papyrus von grter

Bedeutung. Nicht nur wird die Sprache stilistisch klarer, sondern es

kommen ganz andere rechtliche Verhltnisse heraus. An allen Stellen

im Papyrus steht n7j>3n in der 3. sing. fem. In Z. 45 ist der Mohr 35

genannt, den Ashr dem Vater der Mibtahijah gab. Daher heit es:
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es ist bei dir eingegangen, und dein Herz war damit zufrieden".

Dann nennt er das Geld und die Gter, die von der Frau in sein

Haus gebracht wurden. Da sie viel mehr brachte, als er ihrem Vater

gab, ist begreiflich, da sie keine Jungfrau, sondern verwitwet oder ge-

5 schieden war und er ein knigliches Amt inne hatte. Die Addierung

in Z. I3f. umfat auch nur ihr Geld und den Wert ihrer Gter.

Denn wie ich bereits frher bemerkt habe (s. oben, p. 80, Z. 27 f.),

hat in Z. 14 ursprnglich | 7p gestanden, und diese Summe ergibt

sich tatschlich bei der Addition:

Z. 6 1 Karas 2 Seqel

'5

Z. 8 ^

M
8 y

Z. IO 8 i

Z. 11 7 ,

Z. 12 1

1
1

2 R

2 R

Z. .3 3 i

2 R

3 Karas" 30 Sc:qel 6 R.

30 Seqel bilden 3 Karas, 6 R (nach den Ausfhrungen oben,

20 P- 75) l Seqel + 1 R (= 20 challr). Es ergibt sich also als Summe

6 Karas, 1 Seqel, 20 challr, was genau der ursprnglich in Z. 14

geschriebenen Summe entspricht. Die Angabe | 7p wurde zu

|| ||| "7p (oder | |||) korrigiert, als die in Z. 15 f. aufgezhlten

Gegenstnde, die ursprnglich ausgelassen waren, noch hinzugefgt

25 wurden. Da diese Gter dem Manne gebracht wurden, sagt er: es

ist bei mir eingegangen, und mein Herz war damit zufrieden." Dem

entsprechend sind auch die Bestimmungen Z. 22 29 anders aufzu

fassen: Sollte morgen oder an einem andern Tage Miphtahijah vor

der Gemeinde auftreten und erklren: ,,Ich habe eine Abneigung

30 gegen meinen Mann Ashor gefat", so falle das Abneigungs- (Schei-

dungs)geld auf ihr Haupt. Sie setze sich an die Wage und wge

dem Ashor 6 Seqel 2 R ab, doch darf sie alles, was sie in ihrer Hand

hineingebracht hat, wieder herausnehmen, Zwiebel1 wie Zwirn, und

gehen, wohin es ihr beliebt, ohne Gericht, ohne Gerede. Sollte

* Das Original enthlt eine alliterierende Wendung, in der das erste Glied

vermutlich Rettig" bedeutet, siehe oben, p. 79, Z. 12.
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morgen oder an einem anderen Tage Ashor vor der Gemeinde auf

treten und erklren: ,,Ich habe eine Abneigung gegen meine Gattin

Miphtahijah gefat", so soll sein (fr sie gezahlter) Mohr verloren

gehen, alles, was sie in ihrer Hand hineingebracht hat, darf sie wieder

herausnehmen, Zwiebel wie Zwirn, an einem Tage in einer Hand, und 5

gehen, wohin es ihr beliebt, ohne Gericht, ohne Gerede" Der Ge

brauch der Verba "7V3n und p33n geht von der Tatsache aus, da die

Frau mit der Heirat in das Haus des Gatten zieht. Was sie mit

bringt, das bringt sie hinein, was sie mit sich nimmt, das fhrt sie

aus. Die Partei, die die Scheidung beantragt, hat eine Geldsumme 10

zu zahlen, bezw. auf eine bereits gezahlte zu verzichten, die Frau hat

hierin mehr zu leisten, als der Mann, aber die Gter, die sie mit

gebracht hat, bleiben ihr. Im vorliegenden Falle ist diese Bestimmung
um so erklrlicher, als M. schon frher verheiratet war und die auf

gezhlten Gegenstnde vielleicht von ihrem ersten Manne bernommen 15

hatte.

Ich hatte diese Ausfhrungen bereits niedergeschrieben und sah

mich nach entsprechenden Bestimmungen in anderen Rechtsurkunden

um, als ich auf den Artikel von L. FREUND in WZKM XXI (1907),

p. 169 177 stie. Hier findet sich bereits eine richtige Auffassung 20

der Zeilen 22 29. Auch bringt Fr. verschiedene Belege dafr, da

bei einer Scheidung das von der Frau mitgebrachte Gut ihr verbleibt.

Zu einem richtigen Verstndnis von Z. 6(. konnte Fr. bei der bis

herigen Lesung nicht gelangen.

In der Aufzhlung der Gegenstnde Z. 12 ff. lese ich einiges 25

anders, doch ist auch bei den neuen Lesungen der Sinn nicht besser

zu bestimmen. In Z. 12 steht anscheinend ^Dn, schwerlich 'non. In

Z. 15b vielleicht || ||| ]33n Dpn. In Z. 16 lies || ]33 pb M. In

Z. 32 steht sicherlich nicht i13in8. Es ist nin8 zu lesen, wie ich

schon frher angenommen habe (oben p. 80, 1. 30). In Z. 36 An- 30

fang steht 73p7, nicht "73p: mit Rcksicht auf ein anderes Schrift

stck.
-' In J, Z. 5 ist die Lesung "?13.1, die ich vermutet habe (statt

7l3fii1), richtig. In Z. 12 lies nn381 ]33 D31. Die Lesung )33 ist

ganz sicher, obwohl in Z. 9 ^2\ steht. In K, Z. 13 ist 17"1?! sicher.

Im Papyrus CIS II. 15 13 steht ,318S7 DV3 nicht ,,38Dl7, wie im 35

Corpus. Danach ist wohl auch in Papyrus Sayce-Cowley H, Z. 1

[,,31]8B zu lesen. Dies entspricht auch der Schreibung riAtouti, muDin

im Koptischen, TTauvi im Griechischen, vgl. Spiegelberg, Festschrift



132 Ephemeris fr semitische Epigraphik.

fr Nldeke, p. 11 10, Griffith, Demotic Papyri in the John Rylands

Library III, p. 186.

III. Palmyrenische Inschriften.

A. GRABRELIEFS.

1. Aus dem Museum in Konstantinopel.

Die Bsten werden hier in der Reihenfolge mitgeteilt, wie sie im

Museum aufgestellt sind. Einige Steine tragen keine Numerierung.

5 A. OM 322. Bste eines bartlosen jungen Mannes. Er hlt

in der Linken einen Zweig. Rechts steht:

** Bd .^.
ntam des Wahballt, ^^h^l
"DI in Sohnes des Rammai,

*

^^^%^
10 7N1 in Sohnes des Refael." ^^^^,

Zu ''DI im Palmyrenischen s. Ephem. I, p. 81 ob. Es gehrt zu

einem Namen wie "78D1, der freilich bis jetzt nur nabatisch belegt ist.

Auch bei den Juden war SD1 als Name hufig, der nicht notwendig,
wie gewhnlich angenommen wird, aus SD8 1 gebildet ist.

15 B. OM 267. Bste eines Mannes mit kurzem Bart. Mit der

Linken hlt er den Zipfel des Gewandes. Links steht:

ISTD-n Teimars,

1^^)
TO 13 Sohn des Brikhi, Tp^^j

*n wehe!
* g^&

20 Von dieser Inschrift teilte Chabot, Notes d'epigraphie et d'archeo-

logie Orientale, Tafel zu S. 156, s. n. 59 eine schlechte Zeichnung
Bertone's mit, und Cl.-Gan. hat sie im Ganzen richtig ergnzt:

Recueil V
, p. 42, vgl. auch Rep. 273.
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C. Mannlicher Kopf mit kurzem Bart. Der untere Teil des

Reliefs von der Mitte des Halses ab ist weggebrochen. Rechts steht:

n7n Hlafta,

NJnTD 13 Sohn des Mezabbn,

?nn wehe!'*

D. OM 255. Bste eines Mannes mit kurzem Bart. Er hlt

mit der Linken den Zipfel des Gewandes. Rechts steht:

}])y& 73n Wehe! Simon,

NTOT 12 Sohn des Zbid,

N7K1D derPatron(Fremder?).'-
f

~h$~<fTrS
8*?81D ist neu. Es ist von demselben Stamme gebildet, zu dem

der verbreitete Name Jil^ gehrt. Auch J^ kommt als Name

vor, siehe Lisau XIV, p. 245 unt., und n781D minisch in El-'Ola, vgl.

MORDTMANN, Beitrge zur minischen Epigraphik, p. 59 s. n. XLVIIf.

und HOMMEL, Aufstze und Abhandlungen I, p. 35. ber die Vokali- 15

sation von 8781D gibt der Name MaueXac; in Wadd. 2055 aus Umm-er-

Rumman (ZoibaQoq MctueXou) und Alusee Beige V (1901), p. 280,

s. n 45 aus Homs (laKtpbuic, MaueXa) Auskunft. Es scheint danach

S^y" Zufluchtssttte" mit dem aramischen Artikel zu sein. Dieser

Artikel lt vermuten, da das Wort auch bei Personen zunchst als 20

Appellativ gebraucht und daraus ber einen Beinamen zum Rufnamen

wurde. Nach einem anderen Texte scheint es sogar, da 8^810 noch

in dieser palmyrenischen Inschrift appellativische Bedeutung hat. In

der Littmann'schen Inschrift Ephem. I. 345 wird ein ]iyc 13 8T3? als

T3 Patron* eines Nabaters genannt. Da Enkel und Grovater ge- 25

wohnlich denselben Namen fhren J, knnte der in der neuen Inschrift

genannte 8T3t 13 )iyD ein Sohn des dortigen 8V3I sein. Wie der

Natrlich mit Einschrnkungen, vgi. Xordsem. Epigr., p. 134.
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Vater, so gewhrte vielleicht auch der Sohn den nach Palmyra kom

menden Arabern seinen Schutz und wurde von ihnen ehrenhalber

jU Zuflucht", palmyrenisch geformt 8781D, genannt. Ja, 8781D

knnte auch, obwohl mit weniger Wahrscheinlichkeit, Beiname des

5 Zbid sein und somit dieselbe Person bezeichnen, wie dort T3. Doch

ist zu bedenken, da die Namen pJJD und 8T3T beide in Palmyra

hufig waren und nicht notwendig ein Zusammenhang zwischen den

beiden Personen besteht.

E. OM 323. Bste eines jungen Mannes mit kurzem Bart.

toEr hlt in der Linken den Pergament- oder Papyrusstreifen. Rechts

steht :

in to Jamle, Sohn des ^^^^g)^^
in TIT Jarhai, Sohnes '^H^iH^^

K7D" des Jamle, ^^H%^
1^ 7nn wehe!"

*

ffiM\,M
In Nordsem. Epigr., p. 502a habe ich die Vermutung ausgesprochen,

da 8,?D,, eine Kurzform von 13t?D\ Jam(b)lichos sei. Durch eine jngst

mitgeteilte palmyrenische Inschrift ' wird diese Erklrung gesttzt.

Dort erscheint 87D"1 als Enkel eines 137D\ Da ein Knabe gewhnlich
20 nach dem Grovater benannt wurde (siehe zu D), wird 87D*1 mit dem

Vollnamen 137D'1 geheien haben.

F. OM 324. Bste derselben Form. Der Mann hlt mit der

Linken den Zipfel des Gewandes. Rechts steht:

1D\7 Muqimu, W^>^W
7niJ in Sohn des Nurbel, I^^^C^l
lff-pD in Sohnes des Muqimu". J]M> )

"

25

G. OM 325. Doppelbste. Rechts die eines Mannes mit

kurzem Bart. Die Linke hlt den Griff eines Schwertes, die Rechte

eine Peitsche. Das Gewand ist verziert und wird auf der rechten

30 Schulter durch eine Spange zusammengehalten. Links steht die Bste

eines bartlosen jungen Mannes, dessen Linke den Zipfel des Gewandes

hlt. Dazwischen steht:

2 Ronzevalle in Melanges de la Faculte Orientale de Beyrouth IV (1910), p. 149,

s. n. 7.
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a. tajTT Idi'bcl, {JLfi^3^3
in Sohn des ^^

nnjnnr Zabdathe. s^^^SU
. nnjnnr zabd'athe, ^^^^ll

tejTT in Sohn des Idrbel, jf^^^^S^S 5

7nn wehe!*' * ^^J^
Die Dargestellten sind Vater und Sohn.

H. Figuren zweier Knaben bis zum Nabel reichend. Der

Knabe links hlt in der rechten Hand einGef, in der linken eine kleine

Mappe und Schreibzeug. Der Knabe rechts hlt mit der Rechten den io

berwurf, in der Linken gleichfalls Mappe und Schreibzeug. Die

Figuren stehen auf einer Basis, in der vorn eine lngliche Tafel mit

Schwalbenschwnzen herausgearbeitet ist.

a. Zwischen den Kpfen:

*"
*

\&&
. Auf der Tafel an der Basis:

in mto ^n titi inte 7nn 20

7nn ri7nni

..Wehe! Maliku und Jarhai, die Shne des Jamliku, Sohnes des

Wahballat, wehe!''

J. OM 242. Doppelbste. Links eine Frau, die mit der

Linken den Schleier hlt, rechts ein Mann, dessen Kopf bis zum Kinn -^
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weggebrochen ist. Hinter dem Kopfe des Mannes war die Drapierung

der blichen Form. Zwischen dieser und der Frau steht:

5 Vor der XX der zweiten Zeile hat wahrscheinlich nichts mehr

gestanden, so da die Jahreszahl 530, d. h. 218 219 n. Chr. ist.

Unter den Bsten steht:

. mn *onN o. kvi in [pjn

\p& ppot? asin ]Tn in

10 Abin, Tochter Hairan, Sohn des Teime,

des Simon S-q-n". Sohnes des Hairan Thf".

Der Name 8Sin ist wohl eine Abkrzung von GeqpiXo*;. vielleicht

Theuf gesprochen, wie Geubc, aus Oebujpoc;. 8338 ist schwerlich

Stein". ]38 findet sich zwar auch im Westaramischen, aber man

15 wrde den Status absolutus erwarten. Nach den Frauennamen ^3,3,

7\T38, 7^38, 3>38 konnte auch DV3S38 als Frauenname existieren

und davon eine Kurzform 8338 gebildet sein. Bei der hufigen

Wiedergabe von eu durch 38 kommen aber auch die griechischen
Namen Euvor), Euvoia oder die Abkrzung eines Namens wie Euveuai

20 in Betracht.

Nach p^D liegt es nahe, den folgenden Namen ]0 zu lesen

und als Abkrzung von )iyD zu deuten, zumal diese Kurzform auch

bei den Juden hufig ist. Aber die Lesung )p ist sicher. Es ist

er*-**1 gering" oder vom Stamme ,5^ abzuleiten, der verschiedene

25 Namen geliefert hat.

K. Doppelbste. Links ein bartloser junger Mann, in der

Linken einen Zweig haltend; rechts eine Frau mit Diadem. Hinter

dem Kopfe des jungen Mannes ist eine Draperie.
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a. Links vom Kopfe der Frau:

"DrU Gathm(i),

nin Tochter

]yt2 des Man".

^Dn3 ist etwa ^^J^?. iLcixL Hocker(in)" wird Jacut II, p. 668 5

ob. als Mnnername, Ibn Hagar, Isbeh (Kairo, 1907) VIII, p. 17,

s. n. 214; p. 51, s. n. 291 als Frauenname angefhrt. Bemerkenswert

ist 1V0 = Qy* ohne Waw. Diese Schreibung findet sich auch sonst

bei arabischen Namen in palmyrenischen Inschriften, z. B. bei 18 und

13t weiter unten p. 139, P, 1J? bei RONZEVALLE a. a. O., p. 163, 10

s. 22, n7SD, MoqpXeoc;, JJl* Ephem. I, 200 \ Auch im Syrischen be

gegnen wir dieser Schreibung, obwohl die Endung 1 vielfach erhalten

ist, so in lterer Zeit beim Namen **fo auf den edessenischen Mnzen

und in den Inschriften bei POGNON, Inscriptions semitques, p. 23 fr.

. Links vom Kopfe des jungen Mannes: 15

11 Man,

in Sohn

"Dfli der Gathm(i),

nin der Tochter

P des Man,

7nn wehe!"

Der junge Mann heit hier wie der Grovater mtterlicherseits.

Da auch sein Vater nicht genannt ist, ist vielleicht anzunehmen, da

er unehelich war.

L. OM 3io(?). Bste einer Frau mit Diadem und Ohrringen. 25

Sie hlt mit der Rechten den Izar, mit der Linken einen Zipfel des

Gewandes :

1
Vgl. auch den Schech Mufleh bei CRTISS, Ursemitische Religion, p. 201,

Anm. 1, passim.
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ot. Rechts vom Kopfe:

nDpK Aqmath, ^f^$^
Hin Tochter des J^-Sl

nnjn Zabd'athe, XJWO(!

5 7nn wehe!"

. Links vom Kopfe:

7imnr Zabdibl,

Hin ihr Sohn,

117 iny lie es ihr machen ^w
10 Diese Aqmath ist wohl eine Verwandte, vielleicht eine Tante der

Aqmath, Tochter des Athcnathan, Sohnes des Zabd'athe, Ephem.

I, 7<i, 6.

M. OM 253. Bste einer Frau mit Stirnband. Sie hlt mit

der Rechten den Zipfel des Obergewandes; die Linke ist an das Kinn

15 gelehnt. Links vom Kopfe:

Hin W1D Mrthi, Tochter Jfl^^fS
tan m* des Jarhai, wehe!" ^^5^^

Die Aussprache von TUtt ist durch Mapeiv (Acc.) Vog 13 ge

geben.
20 N. OM 179. Frau in ganzer Figur, stehend, in der Rechten

eine Traube, in der Linken einen Vogel haltend. Rechts

vom Kopfe steht BAAA6IC. Der Stein ist bereits von
^vn ^

A. H. MORDTMANN in seinem franzsischen Kataloge ^11 v^.
*

beschrieben (mir jetzt nicht zugnglich), doch schreibt er dort, wohl

25 unter Einflu der griechischen Aussprache Ouabeic;. Der Name Babbeic,

ist jedenfalls eine Kurzform, doch ist bis jetzt im Palmyrenischen ein

passender weiblicher Vollname nur in "7713 vorhanden. Der Vogel,
anscheinend eine Taube, und die Traube sind wohl als Gaben an eine

Gottheit gedacht. Diese Darstellung findet sich in Palmyra auch sonst

IM
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s. weiter unten R, b und Chabot, Notes d'epigraphie et darcheologie

Orientale, p. 21 (Tafel, n. 2); die Traube allein auf dem Relief aus

Petersburg, ZDMG XXVIII (1874), Tafel zu p. 71*.

O. OM 243. Frau mit Stirnband. Sie hlt in der Linken

das Spinngert. Rechts vom Kopfe steht: 5

Dp Akme, <^M^k
mn Tochter des * <H^S

in ^nD Mattnai, Sohnes ^^HS^
tan ]1TI des Hairan, wehe!" ^jpW^

P- OM 317. Frauenbste; rechts ein Knabe in ganzer Figur, 10

der Kopf ist abgebrochen.
a. Links vom Kopfe der Frau steht:

n_" th> ^
mn Tochter

yife
TBW des Asad, U^H ,s

tan wehe!" ^gM^fl
. Zwischen den beiden Kpfen:

in Sohn i -vl_jj

int des Zabad, ^^ 20

Hin ihr Sohn". ^^
Nach der Inschrift 18 ni3 n7 73n bei Ronzevalle, a. a. O

,

p. 163, s. n 22 ist Z. 1 in a wohl auch zu no1? zu ergnzen. Die

Frau ist hier zusammen mit ihrem Sohne, dort mit einem anderen An

gehrigen dargestellt. Die Inschrift e1? bei Ronzevalle gehrt 25
wohl zu einer anderen Figur, s. auch weiter unten zu R.

2. Beim Arzte Dr. Hordiceanu in der Geraden Strae in Damaskus2.

Q. Frauenbste. Die Rechte hlt den berwurf, die Linke

ruht auf der Brust. Rechts steht:

Nach Mordtmann, ZDMG XXXV (1881 \ p. 44t Anm. soll hier keine Traube,
sondern ein Bananenbschel dargestellt sein; ich kann dem nicht beipflichten.

2 Diese und andere Denkmler in Damaskus wurden mir durch die Umsicht

und die freundlichen Bemhungen des Rev. J. E. Hanauer zugnglich.
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njTT Idi'at,

N3JTD mn Tochter des Saij an,

tan wehe!"

njTT. Fr einen Vollnamen im Sinne von 'Ernar^n. Clara er-

5 wartet man KJPT, doch knnte freilich in njPT eine ltere Form des

St. abs. erstarrt sein, siehe auch Ephem. II, p. 316. Andererseits llJt

sich njPT als Abkrzung eines theophoren Kompositums wie Vlta-fllPT

nach -73jrT auffassen: Bei, Belti wurde erkannt" (konjugiertes p'il) in

der Gnadenbezeugung bei der Geburt. 83JTD ist wohl nicht nur eine

defektive Schreibung des hufigeren 8JTD, sondern eine andere Form.

R. Doppelfigur. Links ein bartloser Jngling, die Rechte ragt

aus dem berwurf heraus, die Linke hlt eine Schreibtafel in der Form

f\. Der dreieckige Ansatz oben ist durchlocht. Es sollte wohl eine

Schnur durchgezogen werden, um ein Aufhngen zu ermglichen. Der

'S untere Teil der Tafel steckt in der Hand. Auf der Tafel steht in

vertikaler Richtung:

0. in VIT Jarhai, Sohn ^^27 ^^fill)
H iH des Bnne, was l)^lA^|^^?2L
Tb inj; ihm hat machen lassen / "^^^""ffe^L

20 rtfVmD sein Hausherr." V^<^3^f[]
Aus der Inschrift geht nicht hervor, in welcher Beziehung der

Hausherr zum jungen TTY stand. Ein einfacher Diener war 7*rv kaum.

Sollte 8n^310 hier etwa Hausmeister" bedeuten? Die abgekrzte

Schreibung 8^310 fllt bei der erstarrten Verbindung nicht auf.

2sAndere Beispiele fr diese Schreibung in alten Texten s. Nords. Epigr.,

p. 316, s. v. 810. Dagegen findet sie sich nicht in der von RONZE

VALLE, a. a. O., p. 163, s. n. 22 mitgeteilten Inschrift. RONZEVALLE

liest sie mp'b rttini 13y iy 137 und bemerkt: L'unique in-

teret de cette inscription mais il est considerable reside dans

30 le dernier n. pr. C'est incontestablement un theophore semblable

ceux, dej nombreux, dont le second element est reduit 8i ou HJ,

abreviation de "Hli ou de )ni etc. etc." Keineswegs. Es ist 1^3113 zu

20. 7.
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lesen und die Inschrift zu bersetzen: ,,Liams, Sohn des Sa'd. (Das

Bild) hat machen lassen sein Erzieher zu seiner Ehrung." Sollte das

Bild eine ltere Person zeigen, so knnte nr31 auch Pirsi sein

Zgling" sein, event. im Sinne von 1^2 Tb] Gen. 14, 14 u. a. nach

dem Pseudo-Jonathan.

Rechts steht die Ganzfigur eines jungen Mdchens. In der Rechten

hlt sie eine Taube, in der Linken eine Weintraube, s. auch oben,

p. 138 zu N. Zwischen den beiden Figuren steht:

.

nin rtiiyti Ma'inat, Tochter

tan *Uin des Bnne, wehe!"

nyyn ist -U*-* zu ?*** vgl. Qms IV, p. 267 m. oder fem.

zu einem Deminutiv o-fr*^0 zu ^*^>. Es ist die Schwester des mit

ihr abgebildeten jungen Mannes.

S. Mnnliche Bste mit kurzem Bart. Die Rechte hlt eine

Falte des berwurfs, die Linke einen Zipfel. Rechts steht:

in talU Nurbel, Sohn '^^GW
mta des Mlokh

IO

fcTiy 'Athekh,

tan wehe!"

8317D war bisher palmyrenisch nicht gefunden, wurde aber von 20

mir Ephem. II, p. 307 aus einer griechischen Inschrift aus Palmyra

ermittelt. Den Namen 83,nj> fasse ich nicht wie Cl.-Gan. (Recueil

III, p. 174) als 8p,,ny auf, da die Schreibung mit p im Palmyrenischen

blich war (vgl. Vog. 6 4), sondern als 83 Tiy Athe ist hier, ist gegen

wrtig [zu unserer Hilfe]". Verwandt ist der Name 8i7'inj; ,/Athe ist 25

fr uns" bei Sacha, ZDMG XXXV (1881), p. 742, s. n. 8, vgl. auch

btly und hnliche Bildungen.

X. Mnnliche Bste mit kurzem Bart. Die Rechte ragt aus dem

berwurf heraus, die Linke hlt einen kleinen Zweig. Rechts steht:

Lidibarski, Ephemeril III.
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PJJDB? Simon,

HVl in Sohn des Hairan, Tl^/^lJll

tan wehe!" C^^W

jTn ist merkwrdig kursiv geschrieben, an der Lesung ist aber

5 nicht zu zweifeln.

U. Dieselbe Darstellung wie in S. Auffallend unbeholfene

Arbeit. Auch die Schrift ist gro und grob. Die Bste ist wohl alt.

Links vertikal:

TTJJD Muqihl, DjX^^m^
[0 T "in Sohn des Maqqai." i /3*0^==^

Rechts ebenso:

tan Wehe!" ^^^L
TPpD ist ^X hartnckigerWeigerer" mit ausgehendem Jod, wie

die hnliche Bildung "TPJJD, vgl. Ephem. II, p. 1 2 unt. Die Verbindung

15 von ^pO mit TPpD hier zeigt, da 'ptt auch an anderen Stellen nicht

eine Abkrzung von lCp zu sein braucht.

3. Beim deutschen Konsularagenten Asfar in Damaskus.

V. Frauenbste. Die Rechte hlt den berwurf, die Linke

Spinnzeug. Rechts steht:

rbrm Amataiit, gJ^fg)^
20 mn Tochter p^l^

KTn des Hair, ^^^2ri
tan wehe!" '%^k

n7n08 findet sich ebenso wie n"?13JJ palmyrenisch sehr selten,

obwohl sonstige Zusammensetzungen mit n78 gerade in Palmyra sehr

25 hufig sind.

W. Ich habe die Inschrift bei D. H. MLLER, Palmyrenische

Inschriften, 1898, no. 32, die sich jetzt beim Advokaten Fransis Chiha

in Damaskus befindet, abgeklatscht und gebe hier eine Zeichnung von

ihr. Eine Photographie der ganzen Bste findet sich jetzt bei RONZE-

30VALLE, a. a. O., Tafel VI, s. n. 24. Wie aus der Schreibung in
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73VT zu ersehen ist, wird das Jod bald (m^^ tf\
rund, bald spitz geschrieben. Daher ist der '

c~^

^^-v f\^
Wert des zweiten Zeichens in der dritten Zeile ^\(^\) \/-~*l cl]
nicht sicher, und man kann den Namen des (h ^r* rWI /\ ^M\
Vaters '3T, 13T, bezw. s31\ 13T lesen. Mir cJ -^J^Tvl ^J=J

ist die Lesung mit 1 wahrscheinlicher, und ich fasse "OT oder 13T als

Abkrzung von t73V,1'1 auf.1

4. Zw Serail zu Homs.

X. Mnnliche Bste, daneben rechts:

Dta Bild des

H7int Zabdilh, W^(
lin in Sohnes des Brref". !^\^S)%2l
Y. Mnnliche Bste. Die Inschrift steht vertikal. Die erste

Zeile rechts, die zweite links vom Kopfe.

nta in \yn tfairn, Sohn des Belth,

tan jTn in Sohnes des FJairn, wehe!" 15

8n73 scheint mir die Abkrzung eines mit ^173 gebildeten Namens

zu sein. Mnnernamen dieser Zusammensetzung sind ebenso denkbar,

wie die phnizischen mit mny. Das n ist ganz sicher; es steht nicht

etwa 8n-?3 da.

5. Im Hause des ^y^>\ >yi~o ^^ am Bad Hd in Homs.

Z. Doppelbste. Rechts eine Frau, links ein bartloser junger ao

Mann. Links von der Frau steht:

Als Koseformen von f33,T sind also bis jetzt T (vgl. Ephem. I, p. 76), lPT

(siehe ebenda, p. 203 unt.) und ,3T, bezw. UT bekannt.
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mn n^n Haggath, Tochter 3^H^IMH
in^nT des Jarhai, Sohnes <^| <^K^<?
H7int des Zabdilh, X^H^
mn k

"

5 Die Inschrift ist bereits von RONZEVALLE, a. a. O., p. 154, s. n. 12

mitgeteilt, aber seine Zeichnung ist ungenau. Es ist zweifelhaft, ob der

Name ni3 oder ni3 zu lesen sei. Zur Not kpnte man auch p3, pD

annehmen. Qams fhrt I, p. 243 m. einen Namen J>^ an. RONZE

VALLE denkt an ,,p3, avec le sens fourni par la stele de Carpentras,
10 CIS II, no. 141 : menteur". Ein Wort pp oder p? Verleumder"

oder gar Lgner" gibt es nicht. Verleumder" kann nur *psip "73N

oder allenfalls p13 738 heien. [fl^lS 10K in der gyptischen In

schrift ist, wie ich bereits Nordsem. Epigr., p. 299 bemerkt habe, ein

Solcismus.

6. Bei Dimitri Andalaft1 im Khan d-Khalil, Kairo.

15 Aa. Bste eines bartlosen jungen Mannes. Dahinter ist eine

Draperie der blichen Form. Rechts steht:

NEU Nes,

nta in Sohn des Bllh,

K] BWI HaaS,

20 tan wehe !"

In der Bilinguis Nordsem. Epigr. p. 457 f. wird ein 83 13 n

n 8n*?13 13, griechisch MdXixov (so!) Nea to BwM to emKa-

Xouuevou Acrdaou genannt. Vielleicht sind die beiden 8i identisch.

Dann wre die Kairiner Bste eines der ltesten palmyrenischen Denk-

1 Es ist CXi-kx-Ls, vgl. Dozy, Supplement II, p. 410. Die Leute erklrten mir

den Namen alsk JjO^S Petroleumlampe"!
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mler. Denn die Ehren inschrift stammt vom Jahre 21 n. Chr.; die

Bste, die dem Vater gilt, mte also noch etwas lter sein. Aber

die Namen und die Reihenfolge wiederholten sich in derselben Familie,

und die Identitt der hier genannten Personen ist nicht notwendig.
In der Inschrift Rep. 732 wird ein n 8i genannt.

Ab. Frauenbste. Rechts steht:

XDtaf tan Wehe! Salm,

KSIin mn Tochter des Brref,

fcWl 12 Sohnes des Teibbl".
* ^13<#^

TTI nn Frau des Hairan, iVM,P^l

7. //;/ Museum des Syrian Protestant College in Beirut.

Diese Bsten und Inschriften wurden bereits von Harvey PORTER 10

und Ch. C. TORREY verffentlicht '. Ich habe mir die Steine angesehen
und kann die Lesungen der Herausgeber berichtigen und ergnzen.

Ich teile hier alle Inschriften mit und gebe von einigen neue Zeich

nungen.

Ac. PT I, p. 262. An einer Frauenbste. *5

jnDX tan Wehe! Emm-abh (oder Emm-abih),

Njnn mn Tochter des Berr'a (Brr'a),

nnjnnt Zabdathe.

"=//// T\W Jahr 400

/yy*> + 46" (= 134-135 " Chr.). 20

Die Herausgeber lesen den ersten Namen "'308. Bevor ich den

Stein sah, vermutete ich, da 13D8 dastehe, und identifizierte es mit

13B8 Ephem. II, 312 Ta, das ni38"08 ist. Der Stein hat nun an dieser

Stelle eine Verletzung, und es lie sich nicht mit Sicherheit feststellen,

ob ein 1 oder <

dagestanden hat. Aber die Lesung 13138 ist ebenso zu- 25

lssig, wie ,308. Dieses knnte brigens 1^38138 sein, siehe hier,

p. 31 oben. PT halten ,,38 fr eine Abkrzung von 73ni38, Cl.-Gan.

(Rep. 717) fr eine Kontraktion aus einem von ihm nach 'AuaOaect

1 Inscribed Falmyrene Monuments in the Museum of the Syrian Protestant College,

Beirut. The American Journal of Semitic Languages XXII (1906), p. 262271.
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(vgl. Mordtmann, ZDMG XXXII (1 878), p. 5 59 f.)1 vermuteten "OanDK.

Die hier gegebene Deutung scheint mir nher zu liegen.

Ad. PT II, p. 263. An einer Doppelbste; links eine Frau,

rechts ein junger Mann.

5 a. An der Basis steht:

tan 7inj in \nta un 7m nota*

Salmat und Nebl, Kinder des Mliku, Sohnes des Nebl, wehe!"

. Zwischen den Kpfen:

nTn Im Monat

10 jUp Qinin

n^t? des Jahres

-*//// 400

^Hll + 90

// + 2" (= 181 n. Chr.).

15 Die Herausgeber haben die beiden Einer in der letzten Zeile ber

sehen. Die hier genannten Geschwister Salmat und Nebl sind ver

mutlich Enkelkinder der Salmat, Gattin des Nebl, in Ephem. II, 311,

Ra. Das Mdchen wurde nach der Gromutter, der Knabe nach dem

Grovater benannt. Das dortige Datum ist 457, also um 35 Jahre
20 frher als das neue, was fr den Orient gut fr zwei Generationen

pat. Wir erhalten demnach folgenden Stammbaum:

-njnat

I
8M3J V13

I I
9na na? f 457

25 13-70

87*133 no? f 492.

Der Name 87l3i (vgl. Ephem. a. a. O.) ist noch immer nicht erklrt.

PT vermuten, da er aus H7813") abgekrzt sei

Ae. PT III, p. 264. An einer mnnlichen Bste rechts. Die

30 Inschrift wurde von den Herausgebern nicht gelesen. Ich stellte fest:

* Siehe jetzt auch W. K. Prentice, Greek and Latin Inscriptions (Publications of

an American Archaeological Expedition to Syria in 1899 1900, III.) s. n. 241,

43. 2-53-
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nnjnn? zabdathe, -^Syi^s.

^JJD in Sohn des Ma nai,

tan wehe!" IJ^H/*

Af. PT IV. An einer Frauenbste. Die Inschriften Af, Ag,

Ai stammen wohl aus demselben Grabe wie Ephem. I 76, 5; 208 J, S

341 C, D, 348 E, F.

NDn Tamma,

nin Tochter des

nS7n Hlaft,

tan wehe!" 10

In der Familie, zu der die Frau gehrte, war der Mnnername

8^ sehr hufig. Vielleicht kam in ihr in Anlehnung daran der

Frauenname 8Dn auf. Die Wahl von Namen, die solchen, die in

der Familie bereits bestehen, stammverwandt sind, ist allgemein be

liebt, vgl. Ephem. II, p. 97, aber auch lautliche Anklnge knnen fr 1 5

die Wahl magebend sein.1

Ag. PT V. An einer mnnlichen Bste.

in nplp Qqah, Sohn

pjJDty des Simon,

nplp in Sohnes des Qoqah, 20

tan wehe!"

Ich mchte bei dieser Gelegenheit bemerken, da das Original

Ephem. I, 76, 5 tatschlich nplp, wie MORDTMANN gelesen hat, nicht

"nplp hat.

Ah. PT VI, p. 265. An einer mnnlichen Bste. Beschdigt. 25

in
"""

.
. .

.,
Sohn

m Sin[t des Zabd, Sohnes

tan W des Jarhai, wehe!"

Ai. PT VII. An einer mnnlichen Bste.

*

Vgl. z. 13. Oaaucx; 0atuaA\oO Ephem. II, p. 331, 95.
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%f^vfrm s'ii,

n7n in Sohn des Hlaft,

nplp Qqah, ^W^
tan wehe!"

*

3LM
5 Das 8 von 8ns^>n ist unter der Zeile nachgetragen und wurde

von den Herausgebern bersehen.

Ak. PT VIII. An einer mnnlichen Bste.

Wstotajrr* idrbei,

WQ in Sohn des Bnne,

io "IWDjnnp in Sohnes des Abd'astr,

tan wehe!"

PT hatten )in3yi3V gelesen, doch wurde die richtige Lesung
bereits von Cl.-Gan. vermutet (Rep. 743).

AI. PT IX, p. 266. An einer mnnlichen Bste. Die Inschrift

15 ist schlecht erhalten, und die Herausgeber konnten sie nicht lesen.

Ich stellte fest:

KBD7p Qalliste,

p7t? in Sohn des Salmn,

N7p1D "H der Marqelle [genannt wird],

20 ?2n wehe!"

Diese Inschrift gehrt zusammen mit

Am. PT XIV. An einer mnnlichen Bste.

Dpli D7 Bild des Narqaios,

p7^ in Sohnes des Salmn,

25
tan N7p1D Marqelle, wehe!

TV inj? "H was ihm hat machen lassen,

in KD71 Teime, Sohn

NBD7p des Qalliste,

YUnK seines Bruders."
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87p1D war bereits bekannt. 8tDD7p ist neu und wird von PT

richtig als KaMicrre gedeutet. Dp13 ist wohl identisch mit D^pli, das

sich freilich sonst in Palmyra nur als Name von Freigelassenen findet:

Vog 75, Ephem. II, p. 273. Die beiden Bsten wurden Brdern er

richtet und stammen wahrscheinlich aus demselben Grabe. Aus den 5

Inschriften ergibt sich folgender Stammbaum:

87p10 )D7

8taD*7p~" ~~Dpii
I

8DTI

Min8 ist natrlich Apposition zu 8t3D7p, nicht zu 813"^. 10

An. PT XI. Bste einer Frau, hinter der linken Schulter steht

ein kleines Kind in ganzer Figur.

tan Wehe!

pTinn Bath-Hairn,

nin Tochter 15

ta des Male."

Zwischen den beiden Kpfen steht mit Beziehung auf das Kind:

nnnS ihre Schwester". Zur Verbindung )Tnn3 vgl. Ephem. I,

P- 197. 342, II, p. 317-

Ao. PT XII. An einer weiblichen Bste, a steht rechts, 20

links.

n. tan . I DP Wehe! Am Tage 1,

Dl7ty )1t?nn Slm, im Oktober

nin r\S& Tochter des Jahres

WX 11133} des Ausai, 63." 2$

Itm Ausai.

317 ist eine Koseform qattl zu nn1?, bezw. 8D1?, oder es ist

DlS. In diesem Falle mte es, wie viele andere Personennamen, von

den Juden zu den Palmyrenern gekommen sein. Die Herausgeber lesen

K1n3, doch ist )1n3 sicher. Links vom ) ist zwar noch ein Strich 30

zu sehen, er gehrt aber nicht zur Schrift, hngt auch nicht mit dem

letzten Zeichen zusammen. In der Jahreszahl sind die Hunderte weg

gelassen wie in Ephem. II, 312 Ua; vgl. auch die zugehrigen Be

merkungen, p. 313. Inzwischen sind noch zwei Flle hinzugekommen:

Rep. 726, 736, vgl. auch Cl.-Gan. zu 745. In den meisten dieser In- 35
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Schriften ist wohl 500 zu ergnzen, danach wre das Datum hier

Neujahr 563 = 1. Okt. 251 n. Chr.

Ap. PT XIII, p. 267. An einer mnnlichen Bste.

ID^pD Muqimu,

5
IXID'-n in Sohn des Teimars,

Xytfn Teima,

tan wehe!"

8J?,n, hier zum ersten Mal, ist wie PT mit Recht annehmen,

eine Abkrzung von loycn.

10 Aq. PT XV, p. 268. An einer mnnlichen Bste.

XiytD Dta Bild des Man,

NBIin ''in in Freigelassenen des Brref,

7p1D in Sohnes des Marqelle,

tan wehe!"

15 Es ist zweifelhaft, ob dieser 87p1 mit 87p1D pb& in AI, Am

identisch ist.

TORREY teilt noch einige Inschriften auf Bsten mit, die nach

Amerika gelangt sind.

Ar. Tor. A. An einer mnnlichen Bste.

20 in 12J11i Gaddars, Sohn

in K7D des Male, Sohnes

fcWin des Hannin,

tan wehe!"

As. Tor. B. An einer weiblichen Bste.

25
nin KDpK Aqme, Tochter

tan *p des Maqqai, wehe!"

At. Tor. C. Von einer weiblichen Bste. Die Schrift ist

recht kursiv.

nn nn Habe, Tochter

30 iO^n des Hannin,

tan wehe!"

83n findet sich palmyrenisch als Mnner-, wie als Frauenname.

Es ist wohl eine Kurzform, etwa zu *_^-~X und ^y^- n3 statt ni2

ist hufig in Zusammensetzungen, siehe zu An, doch steht es auch

35 fr sich, vgl. die Beispiele Nordsem. Epigr., p. 501 s. 13.

Au. Tor. D. Wahrscheinlich an einer weiblichen Bste. Die
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Lesung in der ersten Hlfte der Inschrift ist unsicher. Torrey's

Zeichnung bietet:

tyb

^ ri!
nn

""

.... Frau 5

N^Jn des Hannin,

TIV Ja]rhai,

tan wehe!"

Die erste Zeile enthlt vielleicht yi, d. h. den Frauennamen

f*j oder ^r^J, vgl. Ibn Hagar, Isbeh VIII, p. 199. Z. 2 f. wird 10

von Chabot, Rp. 752 vielleicht mit Recht zu lSTU n3 ergnzt.
Av. Tor. E. Wahrscheinlich an einem Gruppenbilde, das Vater

nebst Sohn und Tochter darstellt.

a. tan Wehe!

W] pn prQK Abrq Habbn. cEge 15

M]Un nb&) k und almat, seine Kinder".

Der Name pl138 ist bereits bekannt, s. Ephem. I, 343 Ae und

345 ob. Aus der neuen Inschrift ist zu ersehen, da pl138 keine Ver-

schreibung fr 8pl13 ist. ber die verschiedenen Mglichkeiten einer

Erklrung s. LlTTMANN, Semitic Inscriptions, p. 69. ]3n ist ^C^. 23
oder >&* s. Qms I, p. 50 f. Zu 8JJJ s. Ephem. II, p. 277 m.,

282 zu K.

. My tan Wehe! cEge

\]I2 n7tyi und Salmat, die Kinder

)nn pm des Abrq tfabbn." 2$

Aw. Ich teile an dieser Stelle auch eine Inschrift mit, die auf

einer krzlich von der Knigl. Glyptothek in Mnchen erworbenen

Frauenbste steht. Sie ist beschrieben von Paul Wolters im Mnch

ner Jahrbuch der bildenden Kunst 1910 I, p. 144, wo auch eine

Abbildung der Bste gegeben ist. Eine ebenda von Prof. LiNDL ge-30

lieferte Erklrung der Inschrift ist verfehlt. Diese ist zu lesen:

nin tai G-b-1, Tochter jHf^fei
tan b)yn des Teibbl, wehe!" ^MM|jl
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Die beigefgte Zeichnung habe ich nach einem Abgsse hergestellt,

den Herr Prof. WOLTERS mir freundlichst bersandt hat. Der Name

*?33 ist neu. Arabisch finden sich J^4- und l^L a^s Mnnernamen,

vgl. Qms III, p. 334 f.

5
Die Inschrift an der zweiten von Wolters ebenda mitgeteilten

Bste ist nach einem mir bersandten Abgsse zweifellos eine Fl

schung. Echte palmyrenische Skulpturen mit geflschten Inschriften

sind nicht selten.

B. TESSERAE.

I. Im Museum des Syrian Protestant College in Beirut.

Das Museum besitzt eine grere Sammlung palmyrenischer Tes-

ioserae, doch sind ca. 250 von demselben Typus. Es ist die Tessera

Nordsemit. Epigr., p. 487, M 34,35. Die Lesungen TlY und 83JJ sind sicher.

A. Fnfeckig, siehe Tafel XII, 1.

a. Mann mit Modius auf einer Kline. Zu Fen ein Krater. Unter

der Kline fnf Bsten. Links schrg.

iS npOT Atheaqab,

ni der Groe."

Hinter dem 8 steht ein Stern. Das Epitheton 831 ist in den

palmyrenischen Inschriften hufig hinter Personennamen. Es kann

auch der Altere" heien.

20 b. Links Gttin mit Speer oder Szepter in der Rechten. Ver

mutlich Allat wie auf der Tessera hier, p. 34 E. Rechts steht ein

Mann, mit der erhobenen Rechten eine Labrys schwingend, mit der

Linken einen Lwen festhaltend. Dazwischen steht ein Altar. Das

Bild stellt eine Opferscene, wohl eine mythische, dar. Darunter die

25 Legende [\b]*ty ttlDYl.

B. Viereckig, identisch mit Vog 141, vgl. Tafel XII, 2. Die

Legende lt sich auch auf dem neuen Exemplar nicht mit Sicherheit

feststellen. In Z. 1 steht sicher b)2bty. In Z. 2 sicher nicht Jin,

auch nicht "W. Man sieht deutlich J U^|. Das Zeichen ^, wohl 3,

30 ist sicher vom Folgenden getrennt. Die beiden Vertikalen sind unten

durch einen Querstrich verbunden; j hat oben keinen Kopf. Z. 3

ist am Ende verwischt; es steht eher l7Hi als 83i:i da.

C. Schnes Exemplar von Nordsem. Epigr., p. 489, M 57,

s. Taf. XII, 3. Beide Seiten tragen Legenden.
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a) ta p b) n"n

Infolge einer Verletzung ist in b, Z. i die Lesung der Buchstaben

zwischen n und n unsicher. Die Ergnzung zu 8n37n liegt nahe, doch

sieht das Zeichen hinter n nach 3 aus. Vielleicht hat 8nyon da- 5

gestanden. Bei ,7j?738 denkt man unwillkrlich an *U*J\ y\, aber dies

wre wohl 87^838 oder 87JJ738 geschrieben. S7J>738 scheint mir "3X

*by~b2 zu sein1. Zur Schreibung "738 fr t?3"38 vgl. den phnizischen

Namen 7j?38 7y3"38. Die Bedeutung ist vielleicht (Mein) Vater

Hei (wacht) ber mich". Zu *?3 p s Ephem. II, p. 320. Die Reihen-
IO

folge der Worte ist wohl n ^31 'byb^tm Kf|-"n 73 p8.

D. Runde Tessera, s. Tafel XII, 4. Beide Seiten enthalten

Aufschriften ohne bildliche Darstellung.

a) bftbty ,/Aglibl, b) tanta Malakhbel,

Kim Stier." im Stier." 15

Der Mond- und der Sonnengott, die Geoi uarptuoi von Palmyra,

werden hier zusammen mit einem Stiere genannt. Der Stier ist in

Vorderasien in erster Linie das Tier des Himmels- und Gewittergottes.

Wir finden ihn zusammen mit dem assyrischen Adad-Ramman, dem

syrischen Hadad und seinen Abkmmlingen in Hierapolis, Doliche, 20

Ba'albek und anderwrts.8 Als spter die syrischen Himmels- und

Gewittergtter in den Sonnenkult hineingezogen wurden, blieben die

Beigaben die alten, und so kam denn der Stier in Beziehung zu Sonnen

gttern. Wir kennen ihn so besonders auf Darstellungen des Jupiter

Heliopolitanus, und auch sonst sehen wir oft Stier und Sonne neben- -5

einander J. Gerade palmyrenische Tesserae liefern hierfr verschiedene

Beispiele.4 So ist denn auch hier der palmyrenische Sonnengott

Malakhbel zusammen mit einem Stiere genannt.

1 In den sdarabischen Inschriften findet sich ,l?3S als Frauenname in CIS

IV, 6 und Louvre 7,4; anscheinend als Mnnername in Hai. 49. Die Ergnzung

Derenbourg's in Marseille 8 ist sehr zweifelhaft.

* Vql. Koscher's Lexicon I, col. 1191fr. (Ed. Meyer) und 1987fr. (Drexler),

sowie DSSAUD, Notes de Mythologie syrienne, p. 47 f.

3 Vgl. Dussaud, Notes, p. 17, 86 ff. und weiter unten p. 102 f. Auf dem assy

rischen Ornament Layard, Ninive und seine berreste, fig. 32 b hat die Zusammen

stellung des Stieres mit einer Sonnenrosette wohl auch keine blo ornamentale Be

deutung.
4 Vgl. die Tesserae 80, 8t, 88 bei Mordtmann, Neue Beitrge zur Kunde Pal.

myras (Nordsem, Epigr., \\ 49, n. 604), p. 62 ff. Auf der Tessera Vog 145 steht auf
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Auf den Bildwerken der Assyrer wird auch der Mondgott mit

einem Stiere zusammengestellt.1 Eine Verbindung des gehrnten Ge

stirnes mit dem gehrnten Rinde liegt nahe genug und findet sich

berall. Dieselbe Kombination liegt ja auch der Benennung des Mond-

5 gottes in Palmyra als bl^biy zugrunde, worin bty wohl einen jungen

Stier, der bereits Hrner hat, bezeichnet.

Was diese palmyrenische Tessera in Worten sagt, zeigt ein Relief

aus ed-Duweir bei Tyrus im Bilde. 2 Hier ist links ein Stier, dahinter

der Sonnengott mit der Geiel des Jupiter Heliopolitanus, rechts ein

io Stier, dahinter die Mondgottheit, griechisch als Artemis dargestellt.

Freilich mu auch die Mglichkeit in Betracht gezogen werden,

da mit 81*in der Stier des Tierkreises gemeint ist und seine Zusammen

stellung mit Sonne und Mond astrologische Bedeutung hat. Die pal

myrenischen Tesserae zeigen hufig Sternbilder in Wort oder Bild, in

15 erster Linie Sonne, Mond und Venusstern. Sieben Punkte bezeichnen

die sieben Planeten und der Skorpion in Vog 125, der Lwe in Vog

136 sind wohl auch Zodiakalbilder. ^

E. Rund. Identisch mit MORDTMANN, Neue Beitrge, p. 63,

n. 87 .* Siehe Tafel XII, 5.

20 a. Dreigliedriges Kleeblatt mit Fasern zwischen den einzelnen

Blttern. Fr ein Weinblatt, wofr MORDTMANN es hlt, sind die

Blttchen zu rund.

b. Legende in drei Zeilen, die von MORDTMANN nicht richtig ge

lesen wurde:

25 bftbty 'Aglibl

tantal und Malakhbel,

//"= BP Tag 12.'*

der einen Seite K*i*in und auf der anderen hat man vielleicht tPtP zu lesen. Auf der

Tessera M, Seite b hier p. 156 steht unter einem Stierkopfe die Legende Priester

des Bei". Bei wurde in Palmyra als Sonnengott verehrt, vgl. Ephem. I, p. 255 f

Vgl. Karl Frank, Bilder und Symbole (Dissert.), p. 14.

2 Vgl. Renan, Mission de Phlnicie, p. 676 f., pl. LVII, 3 und DSSAUD, Notes,

p. 89 f. Renan las das Datum AKT, d. h. 321 nach der ra von Tyrus, Dussaud

liest AKY, was das Jahr 295 n. Chr. ergbe.
3 ber die astrologische Bedeutung der Stierbilder an den signa der rmischen

Legionen vgl. v. Domaszewski, Abhandlungen zur rmischen Religion, p. 3 ff.

4 Ein anderes Exemplar wurde jngst von ETING im Florilegium Melchior de

Vogi, p. 237 mitgeteilt.
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Wie bei der Tessera oben p. 35, G wird auch hier vom Datum

nur der Tag angegeben.
F. -

Viereckig, s. Tafel XII, 6.

a. Kopf eines Faun mit Ziegenohren und Hrnern. Unten rechts

und links je ein Vogel. Verwandt mit Mordtmann 76. 5

b. ta in einem Kranze.

G.1 Oval, siehe Tafel XII, 7.

a. b\sbyy
tanta

Darunter sieben Ringe, rechts ein Zweig. 10

b. *\y ber einem lzweig. Der erste Buchstabe ist halb zer

strt, doch ist y am wahrscheinlichsten. Ein Jod ist er auf keinen

Fall, soda die Lesung o DT Tag 10" (vgl. E) ausgeschlossen ist.

wy ist jedenfalls ein Name. Von ^ sind die Namen p>y> und fVj
vorhanden (Qams IV, p. 153 ob.), also event. s$, siehe oben, p. 142 15

zu U. Doch knnte es auch eine hypokoristische Bildung zu j**,

2y&
und anderen volleren Namen sein, wie ''D'D nab. Ephem. II, 252

E zu J-fc gehren drfte2. Der Einschub eines u-Lautes in die hypo-
koristischen Bildungen ist beliebt. *

H. Viereckig, siehe Tafel XII, 8. 20

a. Mann auf einer Kline. Zu Fen ein Diener, der ihm eine

Schale reicht. Zwischen den beiden Kpfen Halbmond mit besternter

Scheibe. Unter der Kline sind unbedeutende Reste einer Inschrift.

Zu sehen ist ""70 1 , d. h. 870 13"- oder 1370 13
- -

'.

b. Medaillon in einem Kranze. In den Ecken Hammelkpfe. 25

Diese finden sich auch auf der Tessera Vog 128.

J. Viereckig, siehe Tafel XII, 9.

1 Ein anderes Exemplar wurde jngst von Euting im Florilegium Melchior de

Vogi, p. 237 mitgeteilt.
2 "O'O liegt jetzt auch palmyrenisch vor, vgl. Ronzevalle, a. a. O., p. 148 f.

Line hnliche Bildung scheint auch der Frauenname "011 ebenda, p. 147, n. 4 zu

sein. Er kann zum hufigen d^o'y oder etwa zu tJL*p>j, s\^aX^y\ (Ibn Hagar,

Is&be (Kairo 1907) VIII, p. 86 f.) gehren.
3 Vgl. Praetorius, ZDMG LV1I (1903', p. 524fr., 773 ff., besonders zur Bildung

u-ai p. 524f. Da die drei Namen **D*0, '&1P, "Wl alle neben dem \ ein 0 haben,

knnte bei ihnen der u-Laut auch durch den Labial hervorgerufen sein, wie hufig in

den semitischen Sprachen, vgl. Brockelmann, Grundri I, p. 199 ff. brigens haben

auch die meisten von Praetorius, p. 774 ff. aufgezhlten u-Bildungen einen Labia]

in der Nhe des u.
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a. Mann auf einer Kline. Zu Fen ein Diener, der ihm eine

Schale reicht. Zwischen den Kpfen ein Medaillon. Unter der Kline

Reste einer Inschrift. Nur mn ist zu sehen; vielleicht zu pTJ13"

zu ergnzen.

5 b. Fast ganz verwischt. Mann auf einer Kline; links ein Zweig

mit Frchten. Unter der Kline stand eine Inschrift, von der nichts

mehr zu erkennen ist.

K. Rechteckig, ein Stck fehlt, siehe Tafel XII, 10. Erhalten

ist a: tfnn, b: Wtt.

10 L. Kleine runde Tessera, siehe Tafel XII, 11.

a. In der Mitte ein Hammelkopf, darunter eine kursive Inschrift,

deren Lesung dadurch erschwert wird, da die Kpfe der Zeichen mit

einer den Hammelkopf umrahmenden Linie zusammenlaufen. Vielleicht

steht 7inX da; 1338, woraufhin ich die Legende geprft habe, ist aus-

15 geschlossen.

b. Mnnliche Bste, darunter 40JJ. Zu beiden Seiten des Kopfes

Rosetten.

2. Aus dem Ollomanischen Museum in Konstantinopel.

M. OM 218. Runde Tessera aus grauem Ton.

a. In der Mitte Krug, darber das Zeichen des Bei und auf jeder
20 Seite desselben ein Ring. Links ein Kleeblatt, rechts ein Nesselblatt.

Darunter Sonne mit Strahlen und daneben das Zeichen des Bei.

b. Stierkopf. Darunter:

"IDn Priester

ta des Bei."

25 Siehe zum Inhalte dieser Seite oben, p. 153 Anm. 4.

N. OM 220. Tessera aus hellem Ton in rundlicher, oben und

unten zugespitzter Form.

a. Mnnliche Bste mit dem Modius. ber der Bste ein acht

eckiger Stern, auf beiden Seiten je eine Rosette mit Blatt und Ranke,

30 darunter 1]7^[J>.
b. Ovale Erhhung mit Siegelabdruck (Tyche), von einem Bltter

kranz eingerahmt, rechts und links je ein Halbmond, oben und unten

je ein Stern zwischen zwei Punkten.

O. OM 222. Runde Tessera aus gelbem Ton. Reste roter

35 bermalung. Auf beiden Seiten zwei Personen auf einer Kline, dar

unter VTW Verwandt mit Vog 129, Mordtm. 33 37.
a4. 7. 11.
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P. OM 224. Runde Tessera aus grauem Ton. Die Dar

stellung in grober Ausfhrung.
a. Zwei Personen auf einer Kline. Links von den Kpfen in ver

tikaler Richtung die einzelnen Buchstaben p D, d. h. p]p bezw. [l'-jp,

oder die Anfangsbuchstaben zweier Namen. 5

b. Dieselbe bildliche Darstellung. In derselben Stellung links

nt, in der Mitte wohl T, d. h. 8T3t bezw. 1T3T, oder [KT]3t ([rp]3t)

und [73JP]T bezw. p]T, pn]T etc.

Q. OM 229. Viereckige Tessera aus gelbem Ton.

a) Bste mit vollem Haar en face, rechts Halbmond, links Stern. 10

Stellt Sonne, Mond und Venus dar, siehe auch hier p. 188.

b) Ittn Hagggu,

7in[t. (Sohn des) Zabdila."

R. OM 274. Viereckige Tessera aus gelbem Ton. Rote Be

malung. 15

a) Zwei Personen stehend, dazwischen ein Altar. Rechts vertikal

TI1\ In der Darstellung verwandt mit Mordtm. 40.

b) Zwei Personen auf einer Kline, darunter TIT, links N". Viel

leicht 83V wie auf den hier p. 152, Z. iof. erwhnten Tesserae.

IV. Zwischen Homs und Hamah.

In der zweiten Hlfte des November reiste ich von Beirut ber 20

Ba'albek nach Aleppo. Auf der Rckreise hielt ich mich eine Woche

in Hamah und Homs auf und machte von da aus Abstecher in die

Nachbarschaft. Es zeigte sich, da die Gegend abseits von der Land

strae wenig besucht war. Die Chaussee zwischen Hamah und Homs

besteht schon lange ,
wurde aber meistenteils ohne Aufenthalt zu 25

Wagen oder zu Pferde zurckgelegt. Die kartographischen Angaben
ber die Gegend enthalten denn auch viele Fehler. Die Jahreszeit

war schon vorgerckt, die Tage kurz und das Wetter ungnstig, alles

fr die Arbeit auf dem Lande ungeeignet. Daher nahm ich mir vor,

beim geplanten Frhjahrsaufenthalte in Syrien die Gegend noch ein- 30

mal zu besuchen. Ich hoffte auch, in gypten oder Palstina einen

oder mehrere Teilnehmer zu finden, wodurch mir ausgedehntere Land-

Lidibarski, Ephemerii III. 12
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reisen mglich wren. Doch habe ich mich vergeblich umgesehen.

Ich begegnete wohl einigen Herren, die ihren Interessen nach fr die

Reise in Betracht kamen, aber sie waren nur kurze Zeit im Orient

und konnten grere nderungen an ihrem Reiseplane nicht vor-

5 nehmen. So war ich denn wieder auf mich allein angewiesen, und an

grere Unternehmungen war nicht zu denken. Dennoch ging ich im

April 1910, nachdem ich Phnizien bereist hatte, von Beirut aus nach

Homs, um mir die Gegend genauer anzusehen, als es mir im Herbst

mglich war.

10 Homs wurde in neuerer Zeit mehrmals besucht und nach inschrift

lichem Material durchforscht, dies am grndlichsten von LAMMENS1.

Sehr viele griechische Inschriften wurden dort gefunden, vorwiegend
Grabschriften. Auf griechisches Inschriftenmaterial bin ich auf der

Reise nicht ausgegangen, aber wenn ich Steine fand, von denen ich

15 annahm, da sie noch nicht verffentlicht sind, kopierte ich sie, oder

nahm, wenn es mir ratsam schien und mglich war, Abklatsche. Es

war das erstemal, da ich griechische Inschriften nach den Steinen

kopierte, daher ist mir wohl mancher Fehler untergelaufen. Ich teilte

die Materialien Herrn Professor Hiller v. Gaertringen mit, der sie

20 freundlichst durchprfte und mir Lesungs- und Ergnzungsvorschlge
zur Verfgung stellte. Folgende griechische Inschriften aus Homs

sind noch nicht bekannt.

A. Im Hause des 'Abd el-Ghanl am Bab ed-Drebi (^jb

es-^^Ot rechts von einem Fenster auf dem Kopfe stehend.

25 1 DKAI Die Grabsteine von Homs tragen fast alle am Kopfe
2 E K D P eine Rosette, darunter eine Guirlande mit herabhngenden

3 vNOC Bndern, vgl. Lammens, Le Musee beige V, p. 263, VI,

4 B M Y P 57- ber die Bedeutung des Blumenschmuckes an den

5 YT 00 Grabmlern vgl. Perdrizet, Bulletin de Correspondance

3 6
N_ECT hellenique XXIV (1900), p. 299 ff. Das rechte Band ist

7 TDYC auf diesem Steine noch erhalten. Obwohl der vorhandene

Teil es nicht mit Sicherheit zeigt, ist wohl auch dieser Stein ein Grab

mal. Rechts ist er vollstndig, auch oben drfte nichts von der In

schrift fehlen, ebenso steht unter TDYC nichts mehr, doch knnte

35 das weggebrochene Stck noch eine Zeile enthalten haben.

1 Vgl. Notes epigraphiques et topographigues sur PEmesene. Le Mus6e Beige V

(1901), p. 253292, VI (1902), p. 3058.
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Die Grabsteine von Homs sind nicht breit, und ich glaube, da

links nur 4 5 Buchstaben in den Zeilen fehlen. In Z. 1 stand ein

kurzer Name, dann 6 Kai. Der Beiname schlo mit C in Z. 2 ab,

und dann kam noch ein Adjektiv, vermutlich eine Bezeichnung der

Herkunft. Z. 4 ff. : [exoucj uu |Aiou (oder Auuou) a]Tj [wv d]ve- 5

o"T[r|'e]. In Z. 5 konnte auch ein lngerer Monatsname stehen, dessen

letzter Buchstabe Y wre, und darauf tu) uiw oder hnliches gefolgt

sein. Aber was soll TOYC am Ende bedeuten? Zu e-rouc, darf es

nicht ergnzt werden, da die Jahreszahl in Z. 4 steht. Hiller von

Gaertringen glaubt, da die Inschrift breiter war und links eine 10

grere Anzahl von Buchstaben fehle. In Z. 23 knnte etwa o]c,

Kop[vr|\toc, Euq>po"Juvo<;, in Z. 2 aber auch [Ato]o"Kop[ior|q], in Z. 5 ff.

etwa | dK Tfjc, a]Tw[v 5ia0r|Kr|c, d]veo"T[r|crav cx]toc, gestanden haben.

Das Datum ist 442 Sei., d. h. 130 131 n. Chr.

B. Im Hause des Sim'n 'Askar in der HamTdije. Vom Steine 15

sind zwei Stcke vorhanden, das obere ist an der Tr des Hauses

eingemauert, das untere liegt im Hofe.

Zwischen den beiden Stcken fehlen 1 2

Zeilen, in denen die Jahreszahl und der Monats

name gestanden haben. Den Rest des ersten 20

Buchstabens im zweiten Stcke habe ich mir mit

einem Querstrich notiert; man hat daher wohl

in den ersten beiden Charakteren 0t, die Bezeich

nung des Tages, zu sehen. Sollte trotzdem o

dastehen, so knnte man OY lesen, dies als 25

Schlu des Monatsnamens und dahinter El als

Tagesbezeichnung auffassen. Infolge dieser Un

sicherheiten und da der Name des Verstorbenen

Abb. 1. jm Nominativ wie im Vokativ stehen kann, so da

in Z. 3 C wie CE den Namen abschlieen knnen, ist die Ergnzung 30

des Ganzen schwierig. Vielleicht "Epae (vgl. Ephem. I, p. 340 ob.)

Teea . . dXuTTt xa[i]pe

C. Ebenda, gleichfalls in zwei Stcken, die so, wie in der

Zeichnung angedeutet ist, zusammengehren. Das linke Stck steckt

in der Mauer ber dem Eingange, das rechte im Hofe. Von den 35

Bndern der Guirlande sind noch die unteren Stcke erhalten. Hiller

von Gaertringen macht mich auf [j als Abkrzung von ur-vc. auf

merksam und schlgt vor. Z. 3 zu [9e]6(pavT0 zu ergnzen. PANOY
12*

l LI

EETEOAi

AAYnEX/

PE
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ist wohl der Rest eines semitischen Namens,

z. B. von Xcnpdvou. Als Ganzes bietet sich

also: ["EtouJc, a.u' nnCv-;) | Aaia[i]ou ' | [0e]-

qpavro[q Xai?]pdvou | [dXuirje x|pe.

Der unten abgebildete Inschriftenstein

wurde bereits zweimal kopiert, beidemal nicht

ganz genau: von DUSSAUD, mitgeteilt in Voy-

age en Syrie. Octobre-novembre 1896 (aus

Rev. archeol. 1897 I), p. 49 und von MSIL,

10
Abb- 2.

mitgeteilt von Kalinka in den Jahresheften

des sterr. Archologischen Institutes III (1900), Beiblatt, col. 31, s. n. 41.

Ich gebe eine Photographie des Steines wieder (Abb. 3). Er ist mit der

linken Seite nach unten in ein Haus der Haret es-Salibi an der Ein

gangstr links eingemauert. Ein Stck der linken Seite steckt in der

15 Erde. Der Name in der unteren Zeile scheint BABI. nicht BAPI zu

sein. Bai ist eine Kosebildung hufiger Form, vgl. Ephem. II, p. 20 m

Abb. 3.

und KRETSCHMER, Griechische Sprache, p. 336. Die Leute in der

Gasse erzhlten mir, da vor 1 2 Jahren ein Europer sich mit einer groen
Summe das Recht erkauft, den Boden vor dem Steine auszugraben, und

20 diesen ganz abgezeichnet htte. Ich wei nicht, wer der Europer war;

bis jetzt ist meines Wissens nur der Teil ber dem Boden mitgeteilt.

OY>

pANTO
PANOY

EXAI

PE

vu

AAIC

0
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An derselben Tr rechts, als Gegenstck zu diesem Inschriften

steine, ist der in Abb. 4 wiedergegebene Stein eingefgt. Die Dar

stellung der Rebe ist wie in den an

deren Teilen Syriens, so auch in dieser

Gegend ungemein verbreitet. Das Su- 5

jet geht jedenfalls auch hier in die heid

nische Zeit zurck und steht mit dem

Kulte eines Gottes der Fruchtbarkeit

in Zusammenhang. Es wurde aber vom

Christentum bernommen und in bib- 10

lischem und christlichem Sinne aus

gelegt, siehe auch das Relief weiter

unten, p. 182. ber die Rebe in der

christlichen Kunst vgl. F. X. KRAUS,

Real-Encyklopdie der christlichenAlter- 1 5

tmer II, p. 982 ff.

Im Frhjahr IQ09 stie man bei

Arbeiten auf dem Hofe der englischen

Schule, die ein ausgedehntes Terrain

sdlich von der Qai'a einnimmt, auf 20

einen groen Sarkophag, auf dessen

Deckel ein Stierkopf mit riesigen Hr

nern dargestellt ist. Der Sarg war,

wie mir erzhlt wurde, bei der Auf

findung unberhrt, und darin lag noch ein unversehrtes Skelett, das 25

aber bald zerfiel. Totenbeigaben waren im Sarge nicht vorhanden.

Eine Anfrage im Frhjahr, ob man auf weitere Funde gestoen wre,

wurde verneint. Der Stierkopf hat auf dem Sarkophag schwerlich eine

nur ornamentale Bedeutung. Ich habe oben auseinandergesetzt, da

der Stier in spterer Zeit mit dem Sonnengotte kombiniert wurde 30

(p. 153). CMONT hat uns nun jngst gezeigt, welche Bedeutung der

Sonne fr die Vor- und Nachexistenz der menschlichen Seele bei

gelegt wurde *. Der Adler wurde als Sonnenvogel zahlreich auf Grab-

mlern dargestellt; als Symbol der Sonne erscheint hier auch der

Stierkopf. 35

1 La Theologie solaire du paganisme romain ^Memoires presents par divers

savants a l'Academie des Inscriptions et Belles-lettres XII, 2, 1909), p. 18 f. und

Revue de rHistoire des Reli^^n^ IXII (1910), p. 149 f.

Abb. 4.
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Auf anderen Grabmlern findet man den Stierkopf geradezu mit

der Sonne kombiniert. Auf einem als Trog dienenden Sarkophage an der

Quelle von Kefr Kenna in Galila (Baedeker6, p. 216) ist gleichfalls

ein Stierkopf mit riesigen nach beiden Seiten sich windenden Hrnern

5 dargestellt. Der untere Teil des Bildes steckt in der Erde. In die

letzten nach oben geffneten Krmmungen der Hrner ist die Sonnen

scheibe eingefgt.

Eine andere Verbindung zwischen Stierkopf und Sonne zeigt ein

Sarkophag, der in Homs in der Gamic et-Turkmn als Wasserbehlter

10 dient (Abb. 5). In der Mitte ist ein Sonnengesicht dargestellt, dessen

Abb. 5.

Zge nur schwach zu erkennen sind. Zum Teil mgen sie verwischt

sein, aber es scheint, da hier, wie auch an anderen Partien der Seite

die Arbeit nicht durchgefhrt ist. Rechts und links ber dem Haar

sind zwei Auslufer sichtbar, die wohl Strahlen andeuten sollen x. Die

15 beiden Enden des Vierecks zeigen Stierkpfe; die Zwischenfelder sind

mit Guirlanden ausgefllt. Die linke ist ganz roh, der Inhalt nicht

herausgearbeitet, whrend an der rechten Bltter und Blumen und an

den Enden Bnder zu unterscheiden sind. Beide Guirlanden sind mit

dem einen Ende um ein Hrn des Stierkopfes, mit dem andern um

20 einen Pflock gelegt. Das Halbrund ber der rechten Guirlande ist

nicht ausgemeielt.
Der Steinmetz lehnte sich an ein berkommenes Motiv an. Hn

gende Guirlanden mit Bukranien als Trgern haben als Dekoration

1 Ahnlich sind die Strahlen an den mittelalterlichen Mosesbildern dargestellt.
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ihren Weg von den Altren ber die Grabcippen zu den Sarkophagen
gefunden ". Die Bukranien wurden im Laufe der Jahrhunderte durch

andere Trger ersetzt, und zu der Zeit, als unser Sarkophag entstand,

etwa im 2. oder 3. Jahrhundert n. Chr., war bereits eine Flle von

Variationen in das Motiv aufgenommen*. In der rmischen Kaiserzeit 5

erscheint auch, auf Einzelsteinen wie in der Architektur, in der Regel
nicht ein voller Stierkopf, sondern ein Stierschdel. Die Darstellung
des vollen Stierkopfes und die Verbindung mit der Sonne lag nicht

im Motiv selber, sondern ist aus freier Wahl des Steinmetzen hervor

gegangen. Er knpfte an syrische Vorstellungen an und wollte eine o

bestimmte Idee zum Ausdruck bringen *.

Eine Stunde zu Fu NO von Homs liegt das Dorf Der Ba'albe.

Der Name wurde auch von mir so gehrt, siehe Hartmann' s Be

merkungen in seiner Liste ZDPV XXIII (1901), p. 5, s. n. 43. Ich

habe dort folgende Inschriften kopiert: 15

D. Am Eingange zum Hause des Hlid Tlib, links auf der

Seite liegend. Oben Guirlande mit Bndern.

ETDVCE Der Gebrauch von Y und V schwankt.

KTV In Z. 2 ist hinter V ein freier Raum. In

HYllEPE Z. 4 ist E hinter Y unsicher. 20

TIYEM "Etouc, |ktou| vu' TTepe|Tiou e'(?) M|upivoc,
VPIMDEAA (5X|utt xTpe.

VflEXAlPE

Zu MupTvoc. vgl. Pape, p. 961. Der Februar 456 Sei. fiel in das

Jahr 145 n. Chr.
2S

E. Am Eingange zum Hause des Seich, links von der Tr. Der

Stein ist oben und unten unvollstndig.

1 Vgl. Walter Altmann, Architectur und Ornamentik der antiken Sarkophage

(Leiptig 1902), p. 59 fr. Auf diese, Schrift machte mich Erich Pernice aufmerksam.

Von den angefhrten Werken konnte ich freilich nur sehr wenige einsehen.

2 Auf dem gleichfalls in Homs stehenden Sarkophage bei Butler, Architecture

(Publications of an American Archaeological Expedition to Syria in 1899 1900,

Part II), p. 287 sind Sonnenscheibe und Guirlanden ohne Bukranien dargestellt.
i Es ist nicht ntig, da der Stier gerade mit dem Sonnengotte der Emisener

kombiniert war. Die berlieferung ber den Elagabal bietet keinen Anhalt dafr,
obwohl sie in Wort und Bild relativ reich ist, whrend sie uns die Verbindung mit

dem Adler zeigt: Mordtmann, ZDMG XXXI (1877), p. 96, Studniczka, Rmische

Mitteilungen XVI (1901), p. 274fr., CDMONT in Pauly-Wissowa's Real-Encyklopdie V,

Sp. 2220.
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nAnnr TTd7nro|u tou u|KXeibo[u]. Hiller v. Gaert-

YTOYY ringen vermutet TTarrTra[io]u, doch scheint der

K6IAO Stein rechts bis an den Rand zu gehen.

F. Am Hause des J^-iwo jJ^"- ^ ^j&*-
5 IIIIIIHl WIIHIl Runde und eckige Zeichen gehen durcheinander.

AOYI Aiou 1' | Xcxbujdc, 'Orjj aXuTr|e x<x\pt.

XAAJ1 Xa|uc, ist wohl semitisch und gehrt zu f^rL. STRABO

ACOC nennt XVI, 753 fr diese Gegend einen Beduinen frsten

AAAUI 'AXxaibauoc, (mit Varianten), Bundesgenossen des Q. Ccilius

10 EXAI Bassus. Auch dieser Name ist, wenn die Lesung richtig

PE ist, von fJ^L gebildet. Zum zweiten Namen schreibt mir

Hiller v. Gaertringen: ,,'Ocr, Gen. zu 'Ocrdc,, dies Kurzname zu

'OcreTotc. IG XII, 7, 399."

G. Am Eingange zum Hause des Halid Mild. Oben Guir-

15 lande mit Bndern. Links fehlt ein Stck von der Platte, doch ist

das Schriftfeld fast ganz intakt.

6TOYC In Z. 5 kann vor | noch ein

AnY Buchstabe gestanden haben.

TTAN6 "touc, | cmu' | TTave|uou | 1' (?)

20 MOY Kpicr|Tros.

IKPIC Der Juli 481 Sei. fiel in das

IOC Jahr 170 n. Chr.

H. Am nrdlichen Ende des Dorfes in der Erde steckend.

Guirlande mit Bndern.

25 6TOYC "tous | bjw/ Aucr|Tpou a'| Ai6Au|toc. | Aiobd|MOu
MYAYC \u|Tre X>pe-

TPOYA Hiller v. Gaertringen schreibt mir: AioXu-

AIOAv toc, Aiobduou der von Zeus Gelste, Befreite",

TOC Sohn des von Zeus Gebndigten", vgl. 'Epuobauo?,

3 AIOAv\ eoXuTO?, auch MavbpoXuToq (Magnesia, Ephesus).

v\OYAAY Ein ganzes Epigramm liegt in dieser Namen-

nSXAlPE gebung." Der Mrz 444 Sei. fiel in das Jahr

133 n. Chr.

Die Fahrstrae zwischen Homs und Hamah hat eine Lnge von

35 47 km. Sie folgt dem alten Wege und geht in ziemlich gerader Rich

tung nach Norden. Fr das Tempo des Reisens im Orient ist es be

zeichnend, da nach den meisten Reiserouten diese Strecke in 89
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Stunden zurckgelegt wurde ', und diese Zeit wurde auch mir in Homs

angegeben. Man kann aber den Weg ohne Anstrengung in Schritt

gut in 6 Stunden berwinden.

Jetzt sind die beiden Stdte durch die Bahn verbunden, die die

Strecke in ca. 2 J/4 Stunde durchfhrt. In der bersichtskarte bei

Baedeker6 ist die Bahnlinie so gezeichnet, als ob sie der Chaussee 5

rechts folgte und er-Restan im Osten berhrte. Dies ist ganz un

richtig. Die Bahn folgt links der Fahrstrae bis etwa zur Mitte

zwischen Homs und Tell-Bise. Sie biegt dann weiter links ab, und der

Bahnhof von Tell-Bise liegt '/4 Stunde NW vom Dorfe. Sie geht
dann weiter NW dicht an el-Ragar vorbei, berschreitet den Orontes, to

berhrt die Drfer Harb Nafse2 und Kefr-B* und wendet sich in

stlicher Richtung nach Hamah zu. Sie macht also im Ganzen einen

nach Osten geffneten Bogen.
Auf der Rckreise habe ich die Zeiten zwischen Hamah und

Homs notiert. Ab Hamah 11,15, an Kefar-B 11,35, an Harb Nafse 15

12,20, an Tell-Bise 12,55, an Homs 1,25. Aufenthalt aufden kleinen

Stationen ca. 5 Minuten.

Ich nahm von Homs Pferde und einen Diener mit und richtete

mich darauf ein, unterwegs an zwei Stellen, in Umm-Serh und er-

Restan, bernachten zu knnen. 20

Schon in geringer Entfernung von Homs leuchtet dem Reisenden

Tell-Bise mit seinen weien Kuppelhusern (qbab) entgegen *?. Die

Entfernung betrgt etwa I/3 des Weges zwischen Homs und Hamah;

nach Baedeker*, p. 410 sind es 13 km. Die Strecke wurde in 1 J/4
Stunden zurckgelegt. Der Name des Ortes ist am Bahnhof A~~-yJ3 25

Telbise" geschrieben. Doch ist der Name zweifellos mit Teil zusammen

gesetzt, und dementsprechend findet man gewhnlich die Schreibung
Tell-Bise5. Ich habe den Ort auch in Homs einfach et-Teil nennen

Vgl. Ritter, Erdkunde XVII, 2, p. 1027 fr.

* Vgl. Hartmann, ZDPV XXIII (1901) p. 22, s. n. 247. Am Bahnhof steht

keine Aufschrift.

3 So hrte ich immer den Namen sprechen, vgl. auch die berschrift zu Wadd.

2639. Am Bahnhof steht pj^SjS Kafrabouhoum. Hartmann hat s. n. 243 gleich

falls die offizielle Schreibung ^-^> +* neben >y> j&, Kefr Bn nach Robinson,

Palstina III, 2, p. 935.

4 Vgl. Sachau, Reise in Syrien, p. 64 f. Die Qbab habe ich von Sden kom

mend zuerst in Qattine am See von Qades gesehen.

i Vgl. Ritter, a. a. O., p. 1028. Hartmann, p. 5, s. n. 40. Hier aus Robin-
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hren. In Bise ist wohl aramisches be = bet, vielleicht aber auch

bei enthalten. Es ist ein sehr ansehnliches Dorf. In der Mitte er

hebt sich ein ovaler Teil, der ganz den Burghgeln der chetitisch-

syrischen Stdte gleicht, und darunter dehnt sich das Dorf weiter aus,

r-

Abb. 6.

5 das Ganze mit einer Mauer umgeben (Abb. 6). Diese Anlage macht

den Eindruck, da der Ort in die vorgriechische Zeit zurckreiche,

aber die Mnzen, die mir angeboten wurden, waren byzantinisch oder

arabisch. Als eine Buerin mir zwei Stcke seleucidischer Prgung

brachte und ich sie fragte, ob sie im Orte gefunden wren, sagte sie

io mir, da sie aus Der Bacalbe stammten, wo man berhaupt sehr viele

alte Mnzen fnde. Dort habe ich freilich keine erhalten. Der Ort

liegt zu nahe an Homs, und es wird wohl alles gleich dorthin ge

bracht.

Bei Tell-Bise verlie ich die Chaussee und wandte mich nach

15 NW. Ich kam nach 74 Stunde am Bahnhof von Tell-Bise vorbei und

nach weiteren 20 Minuten nach Umm-Sersh. Dies ist der Name des

Dorfes, und er findet sich so schon richtig bei ROBINSON und danach

son A^xo ,JJ. Nach der dritten Kolumne scheint es, da A*>***.l'i die offizielle

trkische Schreibung ist.
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bei Hartmann, p. 6, s. n. 52, nicht Umm-Sharsh, wie bei Sacha,

p. 65, auch nicht Umm- Scherchum, wie auf R. KlEPERT's Karte in

M. V. Oppenheim's Reisewerk. Umm Scherchum ist auch nicht eine

volkstmliche Verstmmlung (Hartmann), sondern beruht auf einer

falschen Lesung in irgend einem Tagebuche. Auch die Lage des 5

Dorfes wurde bis jetzt unrichtig angegeben, bei Sacha NO von

Tell-Bise in der Entfernung einiger Stunden", bei Kiepert SW.

Es liegt x/2 Stunde NW von Tell-Bise.

Die Einwohner sind griechisch-orthodox (nicht muslimisch, wie

bei ROBINSON und danach bei Hartmann) und haben ihren eigenen 10

Chri. Ich hatte diesen bereits im Herbst mit einer Empfehlung des

Matran von Homs besucht und stieg diesmal bei ihm ab, um

bei ihm zu bernachten. Die Lage des Dorfes auf einem hohen

lnglichen Teil und am Orontes lie in ihm schon von auen

eine alte Niederlassung vermuten. Beim Eintritt in den Hof des 15

Geistlichen berraschte mich nun ein Reliefbild, das ber der Tr des

Empfangraumes eingemauert ist

(Abb. 7). Es ist der obere

Teil einer Stele assyrisch -ara

mischen Charakters. Das

Stck ist jetzt 66 cm. hoch, in

Nasenhhe 48 cm. breit. Es

zeigt den Kopf eines Mannes,

nach links gewandt, mit gelock
tem Haar und Bart. Die Nase

ist jetzt zerstrt. Bedeckt ist

der Kopf mit einer Tiara, die

oben mit Federn geschmckt
ist. Vom unteren Rande aus

krmmt sich nach vorn aufwrts

ein Hrn. Die Arme haben

die Haltung der Adoration, die

Rechte bis zur Nasenhhe er

hoben, die Linke unterhalb der

Brust nach vorn gestreckt.
Mit dem linken Arm bricht die Stele ab. Das Stck wurde erst vor

einigen Jahren gefunden, und der Geistliche zeigte mir als Fundsttte

einen Rjgm aus Basaltsteinen nrdlich vom Doife.
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Gleichfalls in eine Wand des Pfarrhofes eingemauert ist ein Stein

mit der griechischen Inschrift

AO) 6IC + 06OC-

Der Stein wurde nach LAMMENS, Le Musee Beige IV (1900),

5 p. 296 unt. bereits von P. Barnier kopiert. Ich glaube aber nicht,

da AOJ wie LAMMENS annimmt, ein Datum (801) sei; es ist viel

mehr die bliche christliche Formel.

Ein anderer Stein im Dorfe zeigt ein Kreuz in einem Ringe und

links davon ein Stck einer syrischen
10 Inschrift, leider nur von vier Buch

staben: &vnlo>. Am Kreuze hngen

00 und A. wie auch anderwrts in

dieser Reihenfolge. Oben steht links ein

Kreis, der nach auen hin in ein Quad-

15 rat ausgeht, rechts ein einfacher Kreis.

Dieselbe Darstellung findet sich bei

v. Oppenheim-Lucas, Byzant. Ztschr.

XIV (1905), p. 41, s. n. 51
* und an der Trilinguis von Zebed. In

diesen beiden ist auch der linke Ring nach auen rund. Whrend

20 Auenring, Kreuz und die vier Figuren erhaben sind, ist die syrische

Zeile vertieft. Das Stck gehrte zu einer Oberschwelle, die im ganzen

wie Nr. 19 bei POGNON, Inscriptions semitiques, PI. XVII ausgesehen
haben wird.

Von Umm-Sersh ritt ich, begleitet von einem Bauern aus dem

25 Dorfe, nach El-Ragar und Tisnin. Nach Westen und Norden von

Umm-Sersuh erstreckt sich ein ausgedehnter Wa'r, der zuletzt von

Lammens besucht wurde*. Die Gegend ist dicht mit Basaltblcken

bedeckt, zwischen denen sich aber doch im Frhjahr hoch das Ge

treide erhob. Das Reiten war sehr beschwerlich, die Pferde strzten

30 in einem fort ber die unter dem Getreide versteckten Blcke ; ein

Versuch zu Fu vorwrts zu kommen, mute bald aufgegeben werden.

Zwischen den einzelnen herumliegenden Blcken erheben sich stellen

weise grere Steinhgel, die wohl aus Gebuden zusammengestrzt
sind. Etwa 2/3 des Weges zwischen Umm-Sersuh und el-Ragar

1 Daselbst weitere Literatur ber diese Chrismen, vgl. jetzt auch Butler,

Arehiteeture, p. 33.

* Au pays des Ncsairis, Le Musee Beige IV (1900), p. 278310.
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sind noch die Grundmauern eines greren von Sden nach Norden

gerichteten Gebudes erhalten.

El-Ragar liegt eine halbe Stunde nrdlich von Umm-Sersh. Es

ist flach; nur NO davon erhebt sich ein kleiner, wohl natrlicher

Hgel. Die Bewohner sind Muslims. Hartmann bringt a. a. O., p. 6, 5

s. n. 51 den Namen des Dorfes mit dem in gypten blichen ragar

Zigeuner" zusammen. Ich bin in Syrien an verschiedenen Stellen

auf Zigeuner gestoen, habe sie aber nur nri, nawar nennen hren.

Vielleicht ist eine alte Namensform darin entstellt. Das Dorf wurde

bereits fter besucht, und die in ihm erhaltenen griechischen Inschriften 10

sind verffentlicht, vgl. Lammens, a. a. O., p. 299 und Jalabert,

Melanges de la Faculte Orientale de Beyrouth II (1907), p. 297 fr.

Fr die Inschrift Planche III, 10 stimmt meine Kopie mit der Ronze-

valle's berein. Die von Jalabert ebda
, s. n. 95 behandelte In

schrift ist jetzt zerbrochen; einen Teil von ihr fand ich als Oberschwelle 15

am Eingange zum Hause des Ahmed el-Hasan.

In el-Ragar kopierte Lammens (p. 299, Decke

s. n 32 a) auch eine Inschrift, von der

meine Abschrift hat

t eTOYCBqoo $ INA*IA t

"Ctouc, qw' ivb(iKTijvog) ib'. 892

Sei. = 580581 n. Chr. cpuj bei L. ist

nur ein Druckfehler, wie aus der richtigen | j jo

Umschreibung hervorgeht. Merkwrdiger
weise sagt L. nichts ber den Standort c;

der Inschrift. Der Stein befindet sich im

Hause des Thir Effendi im Westen des

Dorfes, nicht weit von der groen In

schrift, als Oberschwelle einer Tr, die

jetzt unter der Erde liegt. Diese Tr

fhrt in einen rechteckigen Raum, dessen

Decke in der Mitte durch zwei auf Kon

solen ruhende Bogen getragen wird. Die

Mae gibt die Skizze Abb. 9 an. Die

Hhe des Raumes betrgt jetzt etwa

5 m, doch ist in ihm hoch Dnger auf

geschttet. Es war wohl die Kirche Abb. 9.

i

0,55

x

o.ss
*

*Nj
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des Ortes, ber deren Entstehungszeit die Inschrift ber der Tr Aus

kunft gibt.

Aus der in der groen Inschrift (Jalabert a. a. O.) genannten

Bauanlage stammen wohl Bruchstcke eines Gesimses, die am westlichen

5 Ende des Dorfes von Gras berwuchert umherlagen. Sie zeigen oben

Abb. io.

eine gyptische Hohlkehle, darunter ein Seil, dann Eierstab, Doppel
mander (Abb. io), zuletzt eine Astragalschnur. Ahnliche Anord

nungen sind in Syrien hufig; gewhnlich ist in den Doppelmander
eine Rosette eingefgt1.

Abb. n.

Von el-Ragar ritten wir sdwestlich nach Tisnin. Der Orontes

wurde auf einer alten Brcke, die mit einer Mhlenschleuse verbunden

1 So am Triumphbogen in Damaskus, vgl. auch Butler, Archilecture, p. 318 f., 360.
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ist, berschritten. Dicht neben dieser geht die Eisenbahnbrcke ber

den Flu. Der Weg fhrte ganz durch den Wa'r. Tisnin liegt eine

knappe Stunde SW von el-Ragar, l/2 Stunde westlich von Umm-

Sersuh. Der Ort wurde bereits von Lammens besucht, ibid., p. 296.

Im Norden des Dorfes liegt eine ausgedehnte Nekropole. Vieles

Srge, z. T. mit christlichen Emblemen, liegen zerstreut umher. Nicht

Abb. 12.

weit davon stie ich zu meiner berraschung auf Dolmenanlagen.

Viele sind eingestrzt, und von den zahlreich umherliegenden Basalt

blcken mgen manche zu Dolmen gehrt haben. Die Abbildungen

11, 12 zeigen einen Dolmen, der noch aufgerichtet steht. Die obere 10

Platte ist genau von Sden nach Norden gerichtet, die beiden Trger
somit von Osten nach Westen aufgestellt. Lnge der oberen Platte
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155 cm., Breite 80cm., Dicke 55 cm. Breite des nrdlichen (rechten)

Trgers 80 cm., Dicke 40 cm., Hhe jetzt ca. 55 cm. Breite des sd

lichen Trgers 71 cm., Dicke 45 cm. Breite des Zwischenraumes ca.

40 cm. Durch die sdliche Platte ist ein Loch von 22 cm. Durchmesser

5 geschlagen (s. Abb. 12). Die Form dieses Dolmen drfte wieder den-

Abb. 13.

jenigen eine Sttze bieten, die in den Dolmen Opfertische sehen. Aber

dann wre es unverstndlich, warum das tiefe Loch mit Mhe durch den

starken, harten Trger durchgeschlagen wurde. Dieses diente jeden

falls dem Zwecke, etwas in das Innere hineinfhren zu knnen, der

10 Steinbau wurde also als Behlter aufgerichtet. Freilich konnte der

Dolmen bei der vorliegenden Gre nicht der gewhnlichen Beisetzung

einer Leiche dienen. Man kann nur annehmen, da die Leiche zu-

24. 7. 11.
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sammengelegt hineingepret wurde, oder da der Dolmen eine Aschen

urne aufnehmen sollte.

Nordstlich von diesem Dolmen fand ich eine grere Bauanlage
aus Basaltsteinen. Im Westen derselben stehen zwei Basaltplatten,

gleichfalls in der Richtung von O nach W aufgestellt (Abb. 13), 5

Die obere Platte fehlt. Die sdliche Platte ist gegen die nrdliche

geneigt. Auch hier ist durch die sdliche Platte ein Loch durch

geschlagen (Abb. 14). Breite der Platten ca. 80 cm., Dicke 30 cm.,

Abb. 14.

Hhe jetzt 112 cm. Durchmesser des Loches 25 cm. In einem Ab

stnde von ca. 30 cm. stehen vor den Platten zwei Stelen (Abb. 1 3). 10

von denen die nrdliche ganz die Form einer semitischen Massebah hat.

Ihre Breite betrgt 35 cm., Hhe ca. 110 cm., Dicke der sdlichen ca.

10 cm., der nrdlichen ca. 20 cm. Die Stelen waren nicht mit dem

Dolmen verbunden, sondern vor ihm aufgerichtet. Nach rechts und

links vom Dolmen gehen Mauern aus aufgeschichteten Basaltsteinen 15

aus. Sie wurden erst aufgefhrt, als dem Innern des Dolmen keine

Zuwendungen mehr gemacht wurden, denn sie muten das Loch in

der sdlichen Platte versperren. Ob die Anlage kultischen oder pro

fanen Zwecken diente, wird sich nur feststellen lassen, wenn man im

LicJibarski, F.phemcns III. j j
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eingeschlossenen Rume, der mit Basaltblcken ausgefllt ist, aufrumt.

Im Osten der Anlage ist ein tiefer Brunnen.

In Umm-Sersuh hatte man mir von Statuen ohne Kpfe erzhlt,

die in der Nhe von Tisnin liegen sollen. Diese fand ich in einiger
S Entfernung stlich vom Dorfe. Da lagen viele Bruchstcke von Sta

tuen aus rmischer Zeit im Grase herum. Eine kopflose, aber sonst

ziemlich gut erhaltene mnnliche Statue in der Toga, die halb frei

lag, konnte ich aufnehmen (Abb. 15).

Abb. 15.

Diese berreste weisen auf eine grere Niederlassung in alter

ioZeit an dieser Stelle" hin. Vielleicht lag die eigentliche Stadt an der

Sttte des jetzigen Umm-Sersuh, whrend auf der anderen Seite des

Flusses in einiger Entfernung die Nekropole angelegt wurde. Die

Bste am Pfarrhause zeigt, da die Niederlassung ber die griechische,
ja ber die persische Zeit hinausreicht. Wie mag der Name des Ortes

15 gewesen sein? Noch bevor ich in die Gegend gekommen war, ver

mutete ich das von PoGNON so streng verheimlichte Hadrakh (siehe
oben p. 2) an dieser Stelle. Aus der Inschrift des Zkr wissen wir,
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da Damaskus und Hamath um den Besitz von Hadrakh kmpften.

Danach ist anzunehmen, da dieses nicht, wie mehrfach ausgesprochen

wurde, nrdlich, sondern sdlich oder hchstens sdstlich von Hamah

gelegen habe.1 Ganz nahe bei Hamah konnte eine zweite grere

Stadt nicht liegen. Ich vermutete es nun in der Nhe des heutigen 5

Homs. Diese Stadt scheint nicht in eine allzu frhe Zeit hinaufzureichen,

und es ist mglich, da es Hadrakh abgelst hat oder auf dessen

Kosten emporgekommen ist. Die Verkehrs- und Besiedelungsverhlt-

nisse haben sich im Orient im Laufe der Zeiten wenig verndert. Die

wichtigsten Stdte im Hinterlande Mittel- und Nordphniziens sind 10

jetzt Damaskus, Homs und Hamah. Damaskus und Hamah existierten

schon in uralter Zeit an derselben Stelle; vermutlich lag die dritte Stadt,

von der wir hren, nicht weit vom heutigen Homs. Auch auf den

Karten zu Band I, II der Keilinschriftlichen Bibliothek ist Hadrakh

von Kiepert an dieser Stelle verzeichnet.2 Als ich nach Umm-Sersuh 15

kam und pltzlich vor die assyrisch-aramische Skulptur trat, schien

es mir mglich, da sie der obere Teil der Zkr-Stele sei, aber dies

erwies sich bald als unrichtig. Die Mae stimmten nicht, und die

Richtung des Krpers ist eine andere. Aber immerhin wird der

fehlende Teil der Zkr-Stele nicht viel anders ausgesehen habend 20

Wie war nun das Verhltnis der alten Niederlassung zu er-Restan -

' Von den nachbiblischen Angaben ber Hadrakh (vgl. Winer, Reahorterbuch Ii,

p. 453 f., Neubauer, Geographie du Talmud, p. 297) verdient hchstens die uerung

des R. Jose Beachtung. Nach ihr sieht es aus, als ob Hadrakh ganz in der Nhe

von Damaskus gelegen habe. Aber es ist nicht wahrscheinlich, da das Gebiet

des Hamatheners sich so weit nach Sden erstreckt habe.

* Die Namen ihn, non, ^y*^^ sehen semitisch aus, sind aber vielleicht nur

semitisiert. Sie lauten alle mit n an, und so ist es auch bei "pin. Dieses n scheint

ein Element fr sich zu enthalten, gehrt danach einer nichtsemitischen, am ehesten

der chetitischen Sprache an. Es mag Stadt", Burg", Berg" oier hnliches be

deutet haben.

3 Man glaube brigens nicht, da an der Stelle, an der Pognon die Fragmente

gefunden hat, selbst bei Ausgrabungen mit Bestimmtheit die Auffindung des fehlen

den Restes zu erwarten sei. Die Wiederfindung wre ein seltenes Glck. Die Basalt-

steine werden weithin als Baumaterial verschleppt. Es ist sogar mglich, da die

vier Stcke nicht an dem ursprnglichen Orte lagen, sondern von der Ferne her zu

Bauzwecken an die Fundstelle gebracht worden waren. Ich wollte nicht viel herum

fragen. An einigen Stellen, an denen ich fragte, ob in den letzten Jahren be

schriebene Steine gefunden worden seien, sagte man mir, da man solche hufig

fnde, da sie aber bald zerschlagen und am Orte verbaut oder fortgeschafft

wrden.
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Arethusa? Die Grndung von Arethusa
'

wird auf Seleukus Nikator

zurckgefhrt. Aber es war wohl nur eine Neugrndung. Die Lage

des Ortes auf einem hohen steilen Ufer des Orontes in enger Passage

(Abb. 16) ist in strategischer Hinsicht auerordentlich wichtig. Die

5Hhe beherrscht die alte Route von der Biqa nach dem nrdlichen

Syrien und war sicherlich schon frh besiedelt und befestigt. In der

Tat wurde vor einigen Jahren in dessen Nhe eine chetitische Inschrift

gefunden, die jetzt im Louvre ist.1 Da die Nekropole von Tisnin,

die etwa 2 Stunden entfernt liegt, zu er-Restan gehrt habe, ist

10 nicht wahrscheinlich. Aber die Stele von Umm-Sersuh knnte immer

hin aus der Nhe von er-Restan verschleppt worden sein. Nur durch

systematische Untersuchungen und Grabungen wird festgestellt werden

knnen, wo der Kern der alten Besiedelung lag.2

Von Umm-Sersuh ritt ich in nordstlicher Richtung nach dem

15 1 x/4 Stunde entfernten er-Restan. 3 Der Ort wurde von vielen Reisen

den passiert, aber es haben sich anscheinend wenige in ihm auf

gehalten. Aus der mir zugnglichen Literatur aus neuerer Zeit4 finde

ich Mitteilungen ber das Innere nur bei USPENSKIJ, Archeologieeskie

pamjatniki Sirij (Sofia 1902), p. 53. Die Einwohner gelten als un-

20 gastlich und fanatisch, und der Chri von Umm-Sersuh riet mir, den

Ort zu meiden. Doch wollte ich in ihm bernachten, um Zeit zu

haben, mir das Innere genauer anzusehen. Ich hatte von Homs aus

eine Empfehlung an den Dorfscheich mitgebracht, ich machte daher

bei diesem Halt und bat ihn um Unterkunft, aber er wollte die Emp-

25 fehlung nicht anerkennen. Erst nach lngeren Unterhandlungen lie

1 Vgl. Ronzevalle in den Melanges de la Faculle Orientale de Beyrouth III (1909),
p. 794 ff. und Sayce in den Proc. of the Soc. of Bibl. Arch. XXXI (1909), p. 259 fr.

2 Ich kam in Homs mit einigen Gendarmerieoffizieren aus der weiteren Um

gebung zusammen, und mit Rcksicht auf Vvh in der Zkr-Stele fragte ich sie, ob in

der Gegend von Hamah oder Homs ein Gebiet existiere, dessen Name an ^y**d,
^j~-*J, v^vJ, J^J etc. anklnge. Der JuzbSi der Gendarmerie in Selemije be

merkte, da es der Gebel Bil as (OSO von Selemije) sein knnte. Seine uerung
ist um so beachtenswerter, als diese Identifikation bereits ausgesprochen worden

ist, vgl. Montgomery im Journal of Biblical Literature XXVIII, Part I (1909), p. 69 f.

3 Ich habe den Namen nur mit dem Artikel gehrt, vgl. auch Jacut II, p. 778,
Biblioth. geograph. Arab. VI, p. 76,; VII, p. 3244, Hartmann, a. a. O., p. 6 s. 50.

Restn bei Sacha, Reise, p. 65 ist doppelt unrichtig. ^X*oJl ist aus 'Ap^8ouaav
entstanden, mit Umsetzung des Zischlautes, wie sonst oft in fremden Namen. Um

wandlung des anlautenden Vokals vor r in den Artikel wie bei UOl.

4 Fr die ltere Zeit siehe Ritter XVII, 2, p. 1028 f.
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er sich herbei, mir einen dunklen, fensterlosen Raum als Nachtquartier
zu berlassen. Im Verlaufe der weiteren Unterredung wurde an mich

die Frage gerichtet, die der Europer im Orient oft zu hren bekommt,

ob ich Arzt wre. Ich hatte diesmal den Einfall, die Frage zu be

jahen, und daraufhin nderte sich die Situation sofort. Sie wiesen 5

mir ein groes zweifenstriges Zimmer an, sorgten fr gute Unterkunft

der Pferde und bemhten sich, mir in jeder Hinsicht dienlich und ntz

lich zu sein. Bald kamen aber auch zwanzig Kranke, die kuriert sein

wollten. Ich lehnte fr diesen Tag jede Konsultation ab. Am folgen
den Morgen wollte ich den Scheich sprechen, dieser war abwesend, 10

und so erffnete ich seinem ltesten Sohne, da ich in meiner Heimat

nicht nur ein Arzt, sondern Professor fr Arzte wre und mir fr jede
Konsultation einen Napoleon zahlen liee. Von ihnen wrde ich aus

Dankbarkeit fr die gute Aufnahme nichts annehmen, aber nur zwei

Kranke untersuchen; sonst wre die Leistung meinerseits zu gro. 15

Er war damit einverstanden, aber vor allem wollte er untersucht sein ;

er huste und habe Halsschmerzen. Nachher sollte ich seinen Bruder

vornehmen, der an Appetitlosigkeit litte. Ich klopfte eifrig an ihnen

herum, gab ihnen sehr weise Verordnungen, verschrieb ihnen auch

einiges, was ihnen jedenfalls nicht geschadet, insallah gentzt hat. 20

Ein junger Mann aus dem Hause des Scheich fhrte mich durch

das Dorf. Noch jetzt sind berreste antiker Bauten, namentlich Sulen

stcke berall sichtbar. Das Angebot an alten Mnzen war auer

ordentlich gro. Die meisten waren in schlechtem Zustande, ich habe

aber doch etwa 50 schne Exemplare erworben. Das lteste Stck 25

war eine silberne Alexandermnze, die nach der frischen Oxydations
schicht und dem niedrigen Kaufpreise sicherlich an Ort und Stelle ge

funden war. Sehr interessant ist, da sich unter den Mnzen drei

phnizische aus Aradus fanden. Dieses liegt in derselben Hhe wie

Arethusa und mag im Altertum fr dieses syrische Hinterland dieselbe 30

Rolle gespielt haben, wie heute Tarabulus. Alle drei Mnzen zeigen
auf der Vorderseite die Tyche mit der Mauerkrone. A, Gewicht 6,95 gr.,

ist auf der Rckseite stark oxydiert; zu erkennen ist die Prora mit der

Athena Promachos. B, Gewicht 5,40 gr., trgt als Datum 1 1 1 1 // n

(Jahr 34 der Ara von Aradus = 225 v. Chr.) und ist identisch mit 35

BABELON, Perses Achemenides no. 942 oder 943. Die Prora reicht

rechts bis an den Rand, daher ist hier nichts von einem Buchstaben

zu sehen. C, Gewicht 6,95 gr., trgt das Datum /vp| FXff (Jahr 130).
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Der Zehnerstrich ist vom linken Rande durchschnitten, daher knnten

dahinter noch Einerstriche gestanden haben. Doch ist die Mnze nach

Abb. 16.

Abb. 17.
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allem, was zu sehen ist, mit Bab. 1025 1029 identisch, so da das

Datum vollstndig sein drfte. Die Mnze gehrte danach dem Jahre

129 v. Chr. an.

Die alte Stadt dehnte sich weiter nach Sden aus. Hier sind

noch Reste der antiken Stadtmauer erhalten, die von den Einwohnern 5

als Steinbruch benutzt werden. An einer Stelle, die mir gezeigt wurde,

soll vor 2 Jahren eine Frauenbste gefunden worden sein, die nach

Homs gebracht wurde. Ein ergiebiges Feld fr Untersuchungen ber

das alte Arethusa gbe besonders ein Platz im Sden unterhalb des

Dorfes, ber dem dieses sich wie eine Qal'a erhebt (s. Abb. 17). In 10

dessen Sdwestecke stehen Reste von Bauten mit groen Quadern, und

viele Bruchstcke von Marmorsulen liegen umher. Inschriften sind hier

nicht vorhanden; im Innern des Dorfes fand ich zwei griechische:

J. Im Hause des Hamdu el-Hasan in schner Schrift:

TONYIONKA0AHTTOAII 15

EVHOIZATOETOYieqT

. . . tv uiv Ka' f] ttoXic, | dipnqpicraTO 6T0UC, 8qT'.

Wir haben hier den Schlu einer Ehreninschrift aus dem Jahre

399 Sei. = 8788 n. Chr. Es ist eine der l- u)NEriU

testen griechischen Inschriften aus dieser Gegend, //////fl// MHCnE ii'iiim 20

K. In der Mauer des Hauses des Ahmed Willi MATAN

ez-Zir auf dem Kopfe stehend. ff E NET f
Am Ende steht wohl v[e(XTr|0-]ev It[oucJ 0. u\ B G ///////j\ 'fii

Die Inschrift stammt also aus dem S.Jahrhundert iiiiiiiiuiiiiiiii, iiiiiiiii, 1
' iiiiil'Liih1

,
_

,
Wlllu WilliWilli UlillU ,! llN'

der Seleucidenra. 25

ber die oft passierte Brcke ber den Orontes zogen wir nach

Norden, auf der lebhaften Landstrae erst steil aufwrts, dann durch

die Ebene zwischen gut angebauten Feldern. Die Photographie Abb. 16

wurde nicht weit von der Brcke aufgenommen. Rechts, etwa eine

halbe Stunde abwrts von der Strae zieht sich der dreiteilige charak- 20

teristische Gebel el-'arba'in hin, dessen Gliederung auf R. Kieperts

Karte richtig dargestellt ist. Dahinter fliet der Orontes in seiner

stlichen Biegung. Am Fue des mittleren kuppeifrmigen Gliedes

des Gebirges liegt das muslimische Dorf Teil Qartal.
l Wir passierten

es nach 1 x/4 Stunde von er-Restan. Ich hatte das Dorf schon im 35

Herbst von Hamah aus besucht. Es soll nicht alt sein. Ein knst-

> Teil Ardo bei Baedeker^ p. 411 ist wohl aus Teil Artal entstellt.
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licher Teil ist nicht vorhanden; der Name kommt wohl zunchst der

Bergkuppe zu. Auf eine Frage nach Antiqas antwortete mir eine

Buerin nicht ohne Wehmut: Unser Dorf ist neu, wir rinden darin

keine Antiqas.

\ /

\ /

\ /'
\ / ,<

/ o,

- 6escuniLn#e /.f2m,.
- -*

/ \

/ \

6"/> / '^ <'00>

1 *.|/ \ * 5

4,

tffVO* 9,60 *>

Abb. 18.

*f,30

5
Nach einer 74 Stunde bogen wir von der Landstrae nach links

ab, um das unweit von der Strae liegende Bserin zu besuchen. In

er-Restan hatte ich Bsrin gehrt, so hat auch R.

KiEPERT's Karte, wo die Distanz von Teil Qartal zu

gro ist. Doch wurde mir vom Schulmeister des

Dorfes ^.^^.j diktiert, und diese Schreibung hat

auch Robinson, siehe Hartmann, a.a.O., p. 22, s. 240.

Baedeker4, p. 411 hat Epsirin. Es ist ein musli

misches Dorf, doch hat sich darin eine Kirche erhalten,

die vielleicht der Kreuzfahrerzeit angehrt. Grundri und

Mae gibt die Skizze Abb. 18. Die Kirche ist mit der

Apsis nach Osten gerichtet. In der Mitte ein Kreuzge

wlbe, das wie die ganze Decke spitz zuluft, auch die

beiden Nischen rechts und links von der Apsis laufen in

spitze Gewlbe aus. Die Hhe ist jetzt nicht zu er

mitteln, da der Raum ganz mit Hcksel ausgefllt ist.

Man tritt jetzt durch eine Bresche in der Nordwand

ein, ursprnglich war der Eingang wohl im Sden.

Die Decke ber der Apsis ist eingestrzt.

In die Apsis, nicht in die Mitte, sondern etwas nach links hin,

25 ist ein Stein mit griechischer Inschrift eingemauert, dessen Aussehen

die beistehende Abbildung veranschaulicht.

Abb. 19.
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Ich habe diese nach einer Photographie und einer Kopie her

gestellt. Oben war ein Kreuz erhaben herausgearbeitet, das jetzt zum

grten Teil weggemeielt ist. Darunter sind Figuren sichtbar, deren

Sinn ich nicht zu deuten vermag. Obwohl einige Zeilen mitten im

Worte abbrechen, ist das Inschriftenfeld doch vollstndig. Dies geht 5

aus den Randlinien rechts und links und der Lckenlosigkeit zwischen

Z. 5 und 6 hervor. Der Steinmetz hatte anscheinend das Bestreben,

Wort und Zeilenanfang zusammenfallen zu lassen, und wo er in einer

Zeile ein Wort nicht ganz unterbringen konnte, brach er es ab.

fv(7T?)Ti | ..otTi(ou?) | reopY(iou) | eo"Tti6(r|) | itouc, | micrf e. 10

Es ist zweifelhaft, ob der zweite Buchstabe der ersten Zeile ein

tt oder v sei; vielleicht liegt eine Ligatur oder eine Abkrzung vor.

Die Lesung koiQ(r\) wurde von Hiller von Gaertringen erkannt.

In der Gruppe CT liegt wohl keine Ligatur, sondern eine Korrektur,

vielleicht von tt, vor. Das Jahr 928 Sei. entspricht dem Jahre 616 15

617 n. Chr. Die Bedeutung der Ligatur hinter der Jahreszahl, an

scheinend T, ist mir nicht bekannt.

Eine Viertelstunde NW von Bserin liegt das

christliche Dorf Ajo, y.l . Sdlich davon erhebt sich

in zwei Abstzen ein wohl natrlicher Teil, auf dem

sich merkwrdigerweise ein tiefer Brunnen findet.

Neben oder ber dem Schacht mu ein kleiner Bau

gestanden haben, denn an der Mndung liegen

grere Steine, dazwischen ein lngerer Block, ein

Stck einer Oberschwelle, auf dem der untere Teil

eines stilisierten Kreuzes mit den Charakteren

TVANIII erhalten ist.

Im Dorfe selbst ist in das Haus des Ibrahim

Msa als Oberschwelle ein Grabstein eingemauert

(Abb. 20). 3o

M. ArmniTpiov I tov ui;KU|io|pov.

Im Hause des Ibrahim el-Isbir1 steckt als rechter Trpfosten ein

Basaltblock, von dem ich hier eine Abbildung gebe (Abb. 21). Er

stellt eine Sule in Relief dar. Der Schaft ist mit einer Rebe ver-

AH^H

TPION

TONO

KY^O

PON

Abb. 20.

1 Isbir ist Spir(idion).
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Abb. 21.

ziert (siehe oben, p. 161), darber sind Kapital

und Kmpfer dargestellt, beide anscheinend

mit Pflanzenornamenten1.

Von Ajo ritten wir in i x/2 Stunden in

nordstlicher Richtung nach Hamah, in dem

ich mich bereits im Herbst vier Tage auf

gehalten hatte.

In Hamah wurden bis jetzt nur wenige

griechische Inschriften gefunden: Waddington

2638, BURTON and Drake, Unexplored Syria

II, p. 379, n. 8, DUSSAUD, Voyage en Syrie,

Octobre-novembre 1896, p. 47, USPENSKIJ, Arch.

pamjatniki Sirif, p. 53 ff., JALABERT, Melanges

de la Faculte Orientale de Beyrouth II (1907),

p. 297, PRENTICE, Greek and Latin Inscrip

tions, p. 276, s. 350. Durch Herrn Qbes,

Bahnhofsvorsteher in Damaskus-Bramke, frher

in Hamah, wurde ich auf noch zwei aufmerk

sam gemacht.

N. In eine Wand des Cafs am Gisr

bet e-eih eingemauert. Groe erhabene

Lettern. Nach einem Abklatsch und einer

Kopie.

Heim o/\g o

ACBL|0\/4.VLIE

V0IK0C0VT0CTO
Abb. 22.

Die Erklrung verdanke ich Hiller von GAERTRINGEN. Die In-

25 schrift beginnt mit der dritten Zeile und setzt sich nach oben fort.

Die zweite und erste Zeile stehen auf dem Kopfe und sind von rechts

nach links zu lesen:

1 Die Erklrung der oberen Partie verdanke ich Victor Schultze, der mich

auf Holtzinger, Die altchriitliche Architektur, Stuttgart 1889, p. 48 aufmerksam macht.
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[] OIKOC, OUTOC, to[ fi]
ou Ceptiou. -+- tie [o]

fr|6i ia . oucrio ....

vrjri a. ouaio[i??]
Die verschiedene Zeilenrichtung ist fr die spte Zeit sehr merk- 5

wrdig. Die Inschrift rhrt von einer Kirche des heiligen Sergius her.

Dieser stand bei den Arabern Syriens in hohen Ehren, namentlich in

der Gegend nordstlich von Hamah, und hatte sein Hauptheiligtum
in Resapha-Sergiopolis '. Es ist kein Zufall, da eine der wenigen

arabischen Inschriften aus vorislamischer Zeit an einem Martyrion dieses 10

Heiligen (in Zebed) stand. Vielleicht rhrt die Stiftung in Hamah von

Arabern her, die einen Teil des Jahres in den Gebieten NO des

Haurngebirges verbrachten, dort die sdsemitische Schrift mit ihrer

ouo"Tpoq>r)b6v-Richtung kennen lernten oder anwandten und dann

die griechische Inschrift in hnlicher Art ausfhren lieen. 15

O. Im Hofe des Weli Seil) 'Abdallah in der Nhe des Bahn

hofes (Abb. 23). Erhabene Schrift in

prchtiger Ausfhrung mit Zwischen

linien2, darunter ein Rebenornament.

Die Schrift steht der in der Inschrift 20

von Selemije, PRENTICE, Greek and

Latin Inscriptions, p. 237, n 287 nahe;

auch da ist eine Rebe darunter. Der

Stein scheint nur ein kurzes Bruchstck

der Inschrift zu enthalten: 25

vou v TU)

uvr|"]8r|Ti irrv

Gu-fcmipav

. erouc, . .Jai' iv i'+l

Hinter dem Kreuz in Z. 4 steht 30

noch ein Strich, der vielleicht zu einem

Buchstaben gehrt. Von der Jahreszahl ist nur w = 800 erhalten.

Die Inschrift ist also zwischen 488 und 588 n. Chr. entstanden. Noch

jnger ist die Inschrift von Selemije, die aus dem Jahre 604 stammt.

1 Vgl. Waddington zu n. 1915, Lammens, Le Musee Beige V (1901), p. 266 und

M. A. Kugener. Rh/isla degli Studi orientali I (1908), p. 584fr.
2 ber die Bedeutung der Zeilenlinien bei erhabenen Inschriften siehe Ephem.

I, p. 120 f.



1S4 Ephemeris fr semitische Epigraphik.

Ich besuchte wieder den die Stadt berragenden Burghgel.

Einige Hamathener hatten bereits auf ihm ihre Zelte aufgeschlagen,
um whrend der Frhjahrs- und Sommermonate oben die frischere

und freiere Luft zu genieen. Wenn irgend ein Ort in Syrien durch

5 Grabungen untersucht zu werden verdient, so ist es dieser Teil. Die

uralte Stadt hatte sicherlich ihre Anfnge auf ihm, und auch in sp

terer Zeit wird er innerhalb seiner Mauern die wichtigsten Gebude,

vor allem den Sitz der Knige getragen haben. Whrend die gleich

artigen Burghgel von Haleb und Homs jetzt noch Befestigungen oder

io Gebudereste tragen, liegt der von Hamah ganz frei1, und er knnte

nach allen Seiten hin ohne Schwierigkeiten untersucht werden. Dazu

kommt die Lage mitten in einer groen Stadt, die reichlich Arbeits

krfte liefern, und an einer Bahn, die in einigen Stunden alles an die

Kste zum Verladen schaffen knnte.

V. Verschiedenes aus Syrien.

15 Im Hause des Herrn Konstantin HoMSI in Aleppo fand ich zwei

Alabasterplatten mit Keilinschriften, die nach ihrem Inhalte aus Nimrud

stammen mssen. Sie enthalten beide Bruchstcke von Inschriften ASur-

nasirpals.

A. Stck aus dem letzten Teile der Annaleninschrift, ent-

2osprechend Col. III, Z. 114 125 in IR, p. 26. Der Edition der An-

nalen liegt nur ein Text zugrunde, und da das neue Stck Varianten

aufweist, teile ich es hier mit.

1 d V - cf H HM -v -n : M 1 - ss-T <MH
2 mr tjf rff *|ff= ** 1 7 ]& BfJ *f ff \<J *flf= ^^<<

3 wir]p flu b=* i ssW !? KW 4 v \ f-<^ $- -ra ^!P

2S 4 v * f-< ^ <f- ^r] jf ^|| v r] $? v ^ & i ^m

5 <*H %- <f- ^] * * H tff 4- 1] ~~V -n >^f -|- *#
^ <?-< 1? JET *ffi= ^"Af <hh <W? !-< -*H Cl* E! T- *#

1 M. v. Oppenheim sagt Z">*a/. ZtoAr. XIV (1905), p. 4 von Hamah die
Reste seines alten Burghgels sind sehr bedeutend." Damit knnen nicht Gebude

reste gemeint sein.
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7 '/'//.< HPAfl Hf-H ^i -f !? <"?&!?H ^ ^^r|cE -Tf'/ 'f.

8 y.//;^ s53f V Kffl ^? A^ ^<! Hf- W S " -<*

10v * n ^fii -ra -n * n ?? * *<ra *w **& &<ra hh

1 1 *w ?? y ^<i ^ <^ as v ~! -<ra ^ %a * -ra **W s

12 '/#,??? ? &<ra * ^ -ra ~ v^ -1 >-i] u <j* * -v tu-/#.

3 tH z*l hH *ffl=*- iV^\ !? -I *ra= ~1f !? ^nmmm
Z. 2, a. In einigen Charakteren stehen auf dem Steine die Keile

schrg, wo sie in der blichen Form der Zeichen wagrecht stehen,

und umgekehrt. Ich gebe die Form so wieder, wie der Stein sie hat. 10

Z. 3, b. In R irrtmlich v-.

Z. 4, c. Versehentlich fr 5jL d. Versehentlich fr AlfE
Z. 11, e. In R irrtmlich tr^.

Z. 13, f. Die Worte ku-dur-ru i-mi-su-nu-li fehlen hier.

B. Stck der Standard-Inschrift, von der es etwa den dritten 15

Teil enthlt. Von dieser Inschrift sind viele Exemplare bekannt *, da

her teile ich hier nur Anfang und Ende der Zeilen und die Ab

weichungen vom Haupttext bei Layard
* mit. Layard gibt Lesarten

aus Paralleltexten an, und die Varianten, die das neue Stck enthlt,

sind alle auch bei ihm verzeichnet. Leider ist aus Layard nicht zu 20

ersehen, welche Lesarten zusammen in einem Exemplare vertreten

sind, daher lt sich nicht bestimmen, ob das neue Stck ganz mit

einem der frher gefundenen Texte bereinstimmt.

Z. 1. Vom Anfang bis zu J^, das zu p*E| fcJJ = Hf- zu er

gnzen ist. 25

Z. 2. Von f? (Lay. 3) ^J + ^|f eflf ^ bis < r] t*

-ra m *

Z. 3: K: (Lay. 6)^ Vf tg I ^f [<] (# ^HI 6= fcff

Z. 4. Von B *J- YJf (Lay. 9) bis * -. 30

Z. 5. Von 5: <f- --Tf (Lay. 12) bis e=fc *-: -[<!!]

' Vgl. A. H. I.ayard, Inscriptions in the Cuneiform Character, London 1851, fol.

I ff.; Schrader, Inschrift Asur-nafir-abols, Berlin 1879; ABEL-WlNCKLER, Keilschrift

texte, p. 6.

Die Zeilen bei Layard sind nach der Zhlung p. 2 ff. angefhrt.
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Z. 6. Von x-| (Lay. 15) ^ tffl= ^ |J, weiterhin -<f< fcgff,
bis ^| 1? gfz fl.

Z. 7. Von - t| M (Lay. 18) bis Hf" V *f < HK

Z. 8. Von TglT. A tgff (Lay. 20) bis P^f HF" !? S +

5 Z. 9. Von | <Qff |-< I (Lay. 23) bis ^|| ^Jt ^-|.
Z. 10. Von S^ffl (Lay. 25) t|J A^ <ffl HF" !? S bis f? <f

-^yy <w -<y i? -ra-
Z. 1 1. Von ^ B=fc gJL f? *f (Lay. 28) bis <flf -

Z. ,2. m (Lay. 30 rJ -<H * * J! 1 -V ^ !? -Hf -1
10 ^Hf- kL Am Ende ^fff *-? ^1" IST-

Z T^ t| f" (Lay. 34), weiterhin >| |{, am Ende g^gf f

Z. 14. Von -|| b|= rfL *T (Lay. 37), weiterhin ^ (fr fjj <fi), bis

! -n -ra-

15 Z. 1 5. Von t| T (Lay* 40) weiterhin tffj (so) |-< <M ~fflh -<H

jj tsyj, bis 7 !? rf-.
Z. 16. 1 <V (Lay. 43) <QT -HI I "* *W W <T^ ^ ^ ^ *

hm < 7 y -im ^v -n -t: & -<y< ^y.
Z. 17. Von t| ^| (= * Lay. 46) ^J< ^ *j, weiterhin

20 &y jil^i -ra -<i ^yra ^i- bis -y *= nw
Z. 18. Von -H -<y< f} (Lay. 49) V ^ l *T bis 7 }.

Z. 19. Von -f<J |- <J- (Lay. 52) bis &J tM- ^ *:.

Z. 20. Von V >S - (Lay. 55) bis ]} ~T|.

C. Bei einem Besuche im Hause der Familie Poche in

25 Aleppo zeigte mir Herr Baron Guillaume de Poche seine Sammlung

alter Siegel. Unter diesen fand ich eines mit interessanter

altaramischer Legende. Herr de POCHE gab mir einige

Abdrcke, nach denen ich die beistehende Zeichnung her

stellte (3 : 2). Um eine hockende Gazelle ist die Inschrift

3o w& nnn

eingraviert. Die Schrift zeigt den ltesten Typus des Alphabetes,

und das Siegel gehrt sptestens dem 8. Jahrh. v. Chr. an. Der aus

drckliche Vermerk Siegel" findet sich besonders auf aramischen

Siegelsteinen. Der Besitzer kann kaum BW Sonne" geheien haben.

35 Der Kult des Sonnengottes war damals zu lebendig, als da dessen
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Name auch als Personenname in Gebrauch sein sollte. Man denke

sich einen griechischen Personennamen Zeus oder Helios zur Zeit des

Perikles f. In nach- oder auch sptheidnischer Zeit konnte t?t? natr

lich als Personenname aufkommen. Ein *** existierte in Edessa am

Ende des 2. Jahrh. n. Chr. 2

^-+^> wie ^j*-*ZJ-> finden sich als Namen 5

neben anderen Bildungen von ^y^^> im Lisn VII, p. 421 m-*. Als

Abkrzung eines theophoren Namens wrde WtiW in heidnischer Zeit

eine Endung haben. Vielleicht enthlt der Name eine innere hypo
koristische Umbildung eines mit B>B> zusammengesetzten Namens,

etwa samms*, oder es ist ** Diener". Bei dem geringen Rume, 10

den das Siegel bietet, ist es aber auch denkbar, da der Name nicht

ganz ausgeschrieben wurde.

D- In Nerab bei Aleppo erwarb ich von einem Bauern einen

interessanten kleinen Stein. Die beistehenden Zeichnungen geben ihn

in natrlicher Gre wieder. Er hat in, il_ ^~f>w m^ is
mW'-M&Sk /r?y <& Ute*.

die Form eines kleinen, sich schwach

verjngenden Obelisken. Von den

vier Seiten sind die Kanten abge

schliffen, wodurch noch vier schmale

Seiten gebildet sind. Auf einer Breit

seite ist durch rohe Einschnitte ein

Gesicht mit langem Bart herausgear
beitet. Da fr das Gesicht das brei

tere, fr den Bart das schmlere

Ende gebraucht wurde, steht der

Stein mit der Bildseite auf dem

Kopfe. Der Stein wurde wohl ur

sprnglich zur kleinen transportablen Massebah ausgearbeitet. Er wurde

als Kultstein und zugleich als Abwehrmittel getragen, und hat erst

nachtrglich das Bild erhalten. Er zeigt uns in einfacher, primitiver 30

Form den bergang des bildlosen Kultsteines zum Idol und reicht

wahrscheinlich in ein hohes Altertum hinauf. Der Bart sollte vielleicht

1
Vgl die Bemerkungen Altsemit. Texte I, p. 36 zu 40, die, soweit rnp1?B in Be

tracht kommt, nach der neuen Lesung hier p. 100, T zu berichtigen sind.

1 Vgl. HALLIER, Edessenische Chronik, pp. 147, 88.

3 Vgl. auch die ^
> Sl^i\ ,ֻJ Teil XXIV der Sirat Benl Hilil.

? Eine Sippe ^yi-^-n ^-o nennt Lisn VII, p. 420 m, vgl. auch Fraetorius,

ZDMG IV II (1903J, p. 776.
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den Bart der assyrischen Bildwerke nachahmen. ber den mineralo

gischen Charakter des Steinchens schreibt mir mein Kollege Prof.

Milch : Im wesentlichen liegt ein sehr feinschuppiges Aggregat eines

chloritischen Minerals vor, dem sich offenbar Hornblende-Ndeichen

5 beimischen."

hnlich geformte Steine mit vier Breit- und vier Schmalseiten,

die oben abgerundet sind, wurden besonders in nachassyrischer Zeit

als Siegel verwandt1. Auch sie drften aus Kultsteinen hervorgegangen

sein. Man bedeckte diese zuerst mit Gtterbildern oder Gttersym-
iobolen, die die Wirkung des Steines noch erhhen sollten, an den

Kanten ebenso, wie an der Basis, und erst spter benutzte man das

Bild an der Grundflche zum Siegeln.

E. Beim Apotheker Herrn Murad BARUDI in Beirut fand ich

ein
kleines Siegel, das ich hier in 1 1/2 maliger Vergre

rung wiedergebe. Oben ist Jupiter Heliopolitanus dar

gestellt. Wie gewhnlich hlt er in der Rechten die

Peitsche, in der Linken ein hrenbndel2. Der Panzer

ist leicht angedeutet. Whrend auf den Bildern der

Rundplastik die Stiere den Gott flankieren, sind sie in

20 dieser gravierten Darstellung, wie auf dem Siegel im Cabinet des Me-

dailles, seitwrts gewandt. Die Ausarbeitung en face htte den Gra

veuren Aufgaben gestellt, denen sie nicht gewachsen waren. Beide

Stiere zeigen hinter dem Kopfe einen starken Wulst, der den Rcken

berragt. Es sieht aus, als ob Zebus dargestellt werden sollten. Bilder

25 des Hckerstieres sind in Syrien und Phnizien hufig -5, und man findet

oft den Wulst sehr krftig herausgearbeitet.4 Geschirre sind das kaum.

Man mte einmal die greren Rundbilder des J. O. M. H. nachprfen.
Rechts vom Gottesbilde ist ein Halbmond, links ein Stern, unten

ein Adler eingraviert; sie stellen den Mond, den Venusstern und die

30 Sonne dar. Vom Schnabel des Adlers geht auf dem Abdruck ein

feiner, kurzer Strich herunter. Er soll wohl einen Kranz andeuten,

1 Siehe z. B. Lajard, Culte de Mithra, pl. XII, 12; XLVI, 24.

* Die Bilder des Jupiter Heliopolitanus sind zusammengestellt bei Dussaud,

Notes de mythologie Syrienne, p. 29fr., 117 fr.

3 Vgl. Ronzevalle in Melanges de la Faculte Orientale de Beyrouth IV, p. 181 ff.

4 So auf den Siegeln bei Lajard, Culte de Mithra, pl. XXVI, 9, XXXV, 2,

XLIII, 2, 6, XLIV, 25, XLV, 22, auf der palmyrenischen Tessera bei MordtmaNN,

Neue Beitrge, p. 62, s. 80, auch auf dem Relief von Arebsun Ephem. I, p. 64 ob.,

wie das Original zeigt.

25- 7- "
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den der Adler im Schnabel trgt. Die Darstellungen eines Adlers

mit einem Kranze im Schnabel oder in der Kralle wurden jngst von

Cumont zusammengestellt und ihre Bedeutung in erschpfender Weise

untersucht1. Sie hngen mit dem Sonnenkult und dem Unsterblich

keitsglauben des ausgehenden Heidentums zusammen. 5

Eine hnliche Darstellung findet sich auf einem Siegel, das Cu

mont gleichfalls in Phnizien in Privatbesitz gefunden hat und a. a. O.,

p. 138 mitteilt. Es zeigt Adler, Halbmond und Stern berragt von

der Bste des Serapis. Hier ist Jupiter Heliopolitanus durch einen

anderen Sonnengott ersetzt*. Ich bat Cumont. nachzusehen, ob auch 10

auf seinem Abdruck vom Schnabel des Adlers ein kleiner Strich her

unterginge, den der Zeichner vergessen htte. Cumont erwiderte

mir, da er den Abdruck aus den Hnden gegeben und nicht wieder

erhalten htte, so da ihm eine Nachprfung nicht mglich wre.

F. In diesem Bande, p. 44 habe ich Stempel auf Krughenkeln 15

aus Gezer besprochen, die bestimmte Buchstaben in verschiedener

Reihenfolge aufweisen. Einen ebensolchen Krughenkel fand ich bei Rev.

HANAUER in Damaskus. Mrs. HANAUER hatte ihn nrdlich von Jeru

salem auf dem Bergabhange oberhalb des Grabes Simons des Gerechten

gefunden. Der Stempel enthlt dieselben Zeichen, wie der kleine 20

p. 44 oben wiedergegebene Abdruck, jedoch in ab

weichender Anordnung. Diese ist der auf dem greren

Stempel hnlich. Ich habe auf dem neuen Henkel die

Charaktere (0 un(- ~~L- mii Sicherheit gesehen, daher

muli man sich fragen, ob sie nicht auch auf dem groen 25

Stempel stehen. Die Anordnung der Zeichen auf dem neuen Stempel

bietet der Lesung mty, oder etwa "WT, Schwierigkeiten; es wre un

verstndlich, warum der Graveur die Zeichen so durcheinander ge

worfen haben sollte. Der Abdruck zeigt wieder ein 1, kein 2, daher

ist Cl.-Gan.'s Lesung TOB ganz auszuschalten. Die richtige Lesung ist 3

also noch nicht gefunden.
G. Der Bauernkalender von Gezer (siehe oben p. 36 ff.) ist

jetzt im Museum zu Konstantinopel. Ich habe ihn da sehr genau an

gesehen und einen vorzglichen Gipsabgu erhalten. Die von Maca-

LISTER hergestellte, auch hier auf Taf. VI wiedergegebene Photographie 35

1 L'aigle funfraire des Syriens et fapotheose des empereurs. Revue de l'histoire

des religions I.X1I (1910), p. 119fr.
* Vgl. auch die Tessera Q hier p. 157.

Lidibartki. Ephemer* III. '4
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ist so vorzglich, da auf dem Steine selber nicht viel mehr zu sehen

ist. Die von mir nach der Photographie gegebene Lesung erwies sich

in allen Punkten als richtig. Das viel errterte Zeichen hinter MV und

ISp in Z. 5 ist sicher ein Waw. Es hat an den verschiedenen Stellen

5 die hier beschriebenen Formen, und die rechten Teile der Kpfe sind

keine akzessorischen Bestandteile. Das Zain am Ende der ersten Zeile

ist sicher. Hinter "1JW steht unter keinen Umstnden ein He. Da ist

eine leichte Verletzung im Steine, und darunter steht ein Mem. Dieses

Zeichen hat hier wie in "Ittt vorn noch einen Strich mehr als sonst

io und beginnt in Z. 5 schon am Kopfe des Res\

In der Beischrift unten links ist ^K sicher. Der Querstrich am

Kopfe des Jod gehrt nicht zum Buchstaben, sondern ist eine Schramme,

die bis zum Rande des Steines reicht. Hinter dem Jod ist keine

Horizontale mehr da.

15 Der linke Rand des Steines enthlt Verzierungen in der Form

eines Netzes.

Die Rckseite zeigt verschiedene

J Kratzlinien, die z. T. wohl von einer

/ frheren Inschrift herrhren. Oben

/ sind noch einige Buchstaben kennt

lich, die ich hier nach dem Originale

wiedergebe. Wahrscheinlich steht rVJS

als Name da, vgl. ^>N^B; weniger wahrscheinlich ist D1*13BX.

H. In der Sammlung des Herrn von USTINOW in Jaffa habe

25 ich mir das angebliche Tongewicht mit assyrisch-aramischer Inschrift

(s. oben, p. 18 f.) angesehen. Das Stck ist zweifellos eine Flschung.

In der Sammlung befindet sich auch jetzt noch der Inschriftenstein

Ephem. I, p. 188 B. Fr das Rtsel im letzten Worte der dritten

Zeile ergab sich eine sehr einfache Lsung. Es steht TD p9
30 da. Der Grabstein war also fr einen Einwohner von Lydda" er

richtet.

J- Rev. Hanauer in Damaskus machte mich auf einen grie
chischen Grabstein aufmerksam, der im Mekteb 'Ambar aufbewahrt

wird. Er zeigt unter einem Kranze mit Bndern die Inschrift:

1

Vgl. auch M. LlDZBARSKl, The Calendar Inscription from Gezer, Palestine Expl.

Fund, QuSt. 1910, p. 238.



Verschiedenes aus Syrien. 191

6TOYCATTY "Etouc. ttu' | 'A-rreWeou ' | Zeirivac. | Za

ATT6AA60YB e>upoc, | ctwv o'.

Z6 B I AANAC Zetbdvac, entspricht einer Form p/nt oder KiT?!-

ZABAA06Y einer Erweiterung von KTI1T. Zu diesen Bildungen

MYPOC vgl. Ephem. II, p. 277. Gewhnlich gehen die 5

6T0JNOB orientalischen Namen auf an griechisch auf ccvr-c,

aus. Euuupoc, fr euoipoc, auch bei FosSEY, Bulletin de Correspon-
dance helleniquc XXI (1897), p. 72, n. 13, vgl. auch Lammens, Le

Musee Beige IV (1900), p. 298 und EUTING, Sitzungsberichte der

Berl. Akademie 1885, p. 681, s. n. 52. An letzterer Stelle steht es o

als Personenname, wozu auch Pape I, p. 414 a zu vergleichen ist.

Whrend in Z. 1 die kleineren Zahlen vorangestellt sind, ist es in Z. 6

umgekehrt. Ahnliche Schwankungen in Wadd. 2571b und im Musee

Beige IV, p. 281, n. 6. Das Datum ist Dezember 484 Sei. = 172

n. Chr. 15

K. Gleichfalls durch Rev. Hanauer erfuhr ich von einer grie
chischen Inschrift im Hause des Dr. POPOLANI in Damaskus. Sie

steht am unteren Teile einer Basis. Sie soll bei der Renovierung
der IJanbaliten-Moschee (bUil S"^) gefunden sein, nach einer an

deren Angabe stammt sie aus e.s-Sanamein. Ich kopierte und klatschte 20

sie ab. Spter fand ich, da Jalabert sie bereits in den Melanges
de la Faculte Orientale de Beyrouth I, p. 153 s. n. 21 verffentlicht

I r"NK.UN nat* *^a me'n Abklatsch und die Kopie die

i-j-.l rYKJ TW Inschrift vollstndiger zeigen als bei Jalabert,

ATC I 1/ A I teile ich sie hier aufs Neue mit. 25

TUyjCIK U JW KVxhv o-uv Tf) | [jdaei Kai | Tfj Neuen |

tZlIUJNAN Die Lesung ist bei Jalabert richtig.
EBHKENEYCE HN sind an allen Stellen ligiert.

UUN

u*
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VI. Die Stele von rdek-burnu.

Im Jahre 1898 teilte F. E. Peiser im ersten Hefte seiner Orien

talistischen Literaturzeitung die Inschrift auf einer Stele aus rdek-

burnu sdlich von Zendschirli (siehe Nordsem. Epigr., p. 498, Anm. 1)

mit, die er im Museum zu Konstantinopel gefunden hatte. Mit seiner

5 Lesung war nichts anzufangen, und die Inschrift hat seither keine

weitere Errterung gefunden. Als ich im September 1909 in Kon

stantinopel war, sah ich mir die Stele genauer an, und es zeigte

sich, da Peiser's Lesung nur an wenigen Stellen dem entspricht, was

auf dem Steine zu sehen ist. Ich trat natrlich an das Denkmal mit

10 der Vorstellung heran, da die Inschrift in aramischer oder einer

anderen semitischen Sprache geschrieben sei. Es fanden sich auch

zweifellos semitische Elemente, wie n*? bxiyb, bxttl, nbx WM,

aber im ganzen lie sich der Inhalt selbst an sicher zu lesenden Stellen

vom Semitischen aus nicht erklren. Eine genaue Durchprfung des

15 Textes ergab das berraschende Ergebnis, da auf der Vorderseite

kein einziges Wort mit Waw beginnt. Dies kme bei einem semi

tischen Textstcke von gleichem Umfange, aus welcher Gegend es auch

stammen mge, nicht vor oder wre ein seltener Zufall. Man braucht

nicht weit auszuholen; man greife ein entsprechend langes Stck aus

20 den Inschriften von Zendschirli heraus und man wird da mehrmals

die Partikel Waw finden. Bald schieden auch bei der Untersuchung

Elemente aus, die sich wiederholten und einen nichtsemitischen Cha

rakter trugen.

Die Feststellung, da hier ein Denkmal aus frhem Altertum vor-

25 liege, das alphabetisch geschrieben, aber in einer nichtsemitischen

Sprache abgefat ist, war von grter Bedeutung, aber hieraus er

gaben sich Schwierigkeiten fr die Lesung. Die Inschrift ist in Relief

ausgearbeitet. Einige Stellen sind gut erhalten und die Lesung sicher,

an anderen sind die Charaktere stark abgeschliffen. Die berreste der

30 Zeichen vermischen sich hier mit den Unebenheiten des Grundes.

Wre das Idiom semitisch, so knnte man mit Hilfe der Sprache und

des Zusammenhanges in der ganzen Inschrift, vielleicht nur mit Aus

nahme der ersten Zeile, die Lesung feststellen. Da hier aber das wich

tigste Hilfsmittel zur Lesung und Ergnzung fehlt, ist vieles zweifel-

35 haft. Bei den Zeichen, deren Grundzge einander hnlich sind, war
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es nicht mglich, sich fr den einen oder anderen Wert zu entscheiden.

Die Unsicherheit wird noch dadurch erhht, da die Charaktere nicht

gleichmig geformt sind und dadurch wichtige Indizien wegfallen;

man vergleiche z. B. die verschiedene Richtung des Schaftes beim

Resch im ersten und im zweiten ^fcC3\ Besonders schwierig war es, 5

die Worttrenner festzustellen, da der Steinmetz nicht immer zwischen

den Wrtern Raum fr die Punkte gelassen, sondern sie in der von

den Zeichen selbst frei gelassenen Flchen untergebracht hat.

Ich hielt mich im Herbst in Konstantinopel nur kurze Zeit bis

zum Abgange des nchstflligen Dampfers der Messageries maritimes 10

nach Beirut auf. Doch stellte ich schon damals im wesentlichen fest,

was auf dem Steine zu sehen ist. Auf der Rckreise wollte ich dann

die schlecht erhaltenen Stellen besonders scharf untersuchen und die

Arbeit zu einem gewissen Abschlsse bringen. Dies tat ich in den

ersten Tagen des Mai 1910. Das Wetter war regnerisch und trbe, 15

und das Tageslicht bot nicht die ntige Beschattung, um die geringen

Erhebungen der Schriftreste unterscheiden zu knnen. So schaltete

ich das Tageslicht ganz aus, lie den Stein in eine dunkle Kammer

schaffen und beleuchtete ihn von verschiedenen Seiten mit Kerzen. Ich

konnte auch damals der Arbeit nur einige Tage widmen, da mein 20

Urlaub bald abgelaufen war. Eine lngere Beschftigung mit dem

Steine htte wahrscheinlich noch manche Unsicherheit beseitigt, aber

andererseits habe ich die Erfahrung gemacht, da man sich der Ent

zifferung schlecht erhaltener Inschriften am besten mit Unterbrechungen
widmet1. Eine Zeichnung herzustellen schien mir nicht ratsam. Diesewre 25

fr den grten Teil der Inschrift ganz subjektiv und schlsse eine selb

stndigeMitarbeit anderer aus. Daher lie ich vom bestempfohlenen Photo

graphen Konstantinopels Aufnahmen herstellen. Zunchst eine Aufnahme

vom ganzen Stein, die auch die bildliche Darstellung an der Spitze zeigt.

Das Inschriftenfeld lie ich viermal aufnehmen, jedesmal von einer 30

anderen Lage des Steines aus, damit die Bilder den Stein in verschie

dener Belichtung zeigen. Die Aufnahmen von den beiden Seitenlagen
aus ergaben keine gnstigen Bilder, whrend auf den Photographien,

bei denen der Stein auf dem Fue bezw. auf dem Kopfe stand, das

1 Im Oktober 1909 teilte ich in Damaskus einem Pater aus Beirut meine erste

Lesung der Inschrift mit. Als ich im Frhjahr wieder in Konstantinopel war, erzhl

ten mir die Beamten des Museums, dali der Herr inzwischen da gewesen war und

sich einen Monat lang mit dem Steine beschftigt hatte; er wollte wiederkommen.
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^

<^y Relief sich vorzglich abhebt. Eine kombinierte Betrachtung

/

-^
der beiden Aufnahmen ersetzt fast ganz das Studium des

^^

Originals. Auf Tafel XIII ist die Aufnahme des ganzen

S^j* Steines, auf Tafel XIV, XV sind die beiden Teilaufnahmen

y/y wiedergegeben. Hoffentlich kommen die gedruckten Tafeln

/* < an Schrfe den Originalphotographien nahe. Von der Mu

seumsverwaltung wurde mir auch ein Gipsabgu des Steines

^
f < zur Verfgung gestellt, der aber auf dem Transport nach

^
y Greifswald zerbrach.

C^ An der linken Seite der Stele steht noch eine Zeile,

r\*\~\
von der eine Aufnahme nicht hergestellt werden konnte.

Von ihr gebe ich hier eine Handzeichnung.

Die bildliche Darstellung am Kopfe des Steines zeigt
'''

links einen Mann, der in der Rechten eine Keule, mit dem

l5 ~^^ Kolben nach unten, in der erhobenen Linken eine Blume

6*Jy hlt. Er trgt einen bis zu den Kncheln reichenden eng

n^ anliegenden Rock, der an den Hften durch einen breiten

'-'
Gurt zusammengehalten ist. Das Gurtende hngt an der

\. / Seite herunter. Das Gesicht ist bartlos, um die Schlfen ist

20

^--~/~l eine Binde gewickelt. Der Zustand des Steines lt es nicht

erkennen, ob die Binde um das bloe Haar oder um eine

runde eng anliegende Kappe gelegt ist. Fr beides liefern

die Bildwerke aus derselben Gegend Beispiele. Unter der

\, Binde fllt das Haar anscheinend lose auf den Nacken, wie

25 c^Z^r auch au^ dem Relief Ausgrabungen in Sendschirli, p. 214,

-=d^, Abb. 105. Es ist nicht, wie auf verwandten Darstellungen,
zu einem Zopfe zusammengeflochten, der hinten aufgerollt ist.

*^ ^\, Rechts sitzt eine Person auf einem Sessel mit Schemel,

O die im ueren ihrem Gegenber gleicht. Der Krper ist

30 f\/) gleichfalls in einen langen Rock gehllt, der wohl auch durch

r\/\ einen Grtel zusammengehalten sein soll. Dieser ist durch

^-^ den linken Unterarm verdeckt. Das Gesicht ist auch hier

$$S\ bartlos. In der erhobenen Rechten hlt die Person zwei
'

rv^v
der drei Blumen, in der gesenkten Linken zwei Pflanzen,

35 \T~" die links vielleicht eine Weizenhre, die rechts eine nach

oben konisch zulaufende Knospe oder Frucht \ Die Art

\s
1 Die Pflanzen sind nicht identisch mit denen in der linken Hand

der Frau auf dem angefhrten Relief aus Zendschirli. Mit Rcksicht auf
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der Kopfbedeckung ist hier noch undeutlicher als bei der Figur links,

doch ist jedenfalls die Darstellung am Kopfe oben rund, und dies

zeigt, da die Person ein Mann, keine Frau ist. Denn auf den Bild

werken, die der Zeit und der Herkunft nach mit dieser Stele zu

sammengehren, tragen die Frauen zylindrische Kopfbedeckungen. 5

Bemerkenswert ist, da die beiden Mnner keine Schnabelschuhe

tragen.

In der Mitte des Bildes steht ein Klapptisch. Der Steinmetz

hatte zwischen den Personen nur wenig Raum gelassen, daher mulite

er den Tisch sehr klein zeichnen und hoch hinaufrcken. Auf dem 10

Tische steht ein rundes Gef, dessen obere ffnung durch einen

ovalen Ausschnitt angedeutet ist.

Die Darstellung berhrt sich am meisten mit der auf den beiden

Stelen in Marasch bei HUMANN und PUCHSTEIN, Reise in Kiemasien

und Nordsyrien, p. 387, Tafel XLVII, 3, 4, die freilich stark abge- 15

scheuert sind. Einige Einzelheiten finden sich auch auf anderen

Reliefbildern. Die Knstler der dortigen Gegend liebten es, den dar

gestellten Personen Blumen oder Frchte in die Hand zu geben. Eine

Blume trgt Bar-Rkb auf dem Relief mit dem Symbole des B'el-

Harrn (Nordsem. Epigr., p. 444, Anm. 1) und dem mit der Bauin- 20

schrift. Frchte in der Hand haben die Frauen auf den Steinplatten
aus Zendschirli bezw. Marasch bei Humann und Puchstein, a. a. O.,

Tafel XLV.

Wie auf den Reliefs von Marasch bei Humann und Puchstein

Tafel XLVII, 3, 4, so ist auch auf unserer Stele der rechts vom Tische 25

sitzende Mann ein Gott, der links stehende ein Adorant, obwohl bei

diesem die Adorationsgeste fehlt. Der Tisch ist also ein Opfertisch-
Der Gott ist vielleicht der in der Inschrift zweimal genannte Rkb-el.

Aus den Pflanzen in den Hnden des Gottes ist nicht unbedingt zu

schlieen, da es ein Vegetationsgott ist. Denn wenn es einmal bei 30

den Knstlern Mode war, den Personen Pflanzen in die Hand zu

geben, verteilten sie sie ohne Wahl. Jedenfalls war Rkb-el kein Vege

tationsgott, siehe Ephem. I, p. 255, Anm. 1. Auf den drei gleich

artigen Stelen trgt der stehende Mann Waffen, auf einer jeden von

verschiedener Art. Es ist nicht ntig, da irgend einer von ihnen 35

ein Knig sei, auch nicht der Mann mit der Keule, die nicht wie der

'P p"iN1 isn pIN in Hadad Z. 6 fragte ich einen Botaniker, ob die Frucht neben der

hre Knoblauch sein knnte. Dies war ihm nicht wahrscheinlich.
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hnliche Gegenstand in der Hand assyrischer Knige, auch in der

Hand des Asarhaddon auf der assyrischen Stele von Zendschirli, ein

Szepter ist. Aber immerhin ist es auch denkbar, da der sitzende

Mann ein Herrscher, der stehende ein Heerfhrer in seinen Diensten

5 ist. Die Person, die in der Inschrift spricht, oder von der gesprochen

wird, kann dann die eine wie die andere sein.

Oberhalb des Bildfeldes stehen in einer Reihe drei symbolische

Zeichen. Links die Mondsichel, rechts die Sonnenscheibe,1 dazwischen

ein Bild, das wir in hnlicher Form am Reliefbilde des Bar-Rkb mit

io der Bauinschrift finden. Neben Sonne und Mond erwartet man auf

einem syrischen Denkmal den Venusstern, doch lt sich das Zeichen

so nicht auslegen. An der Bauinschrift stehen fnf Symbole; in einer

Reihe die geflgelte Sonne und die Mondsichel (mit der Scheibe?),

darunter eine spitze Hrnerkrone, dasselbe Zeichen wie hier und dann

15 ein Stern in einem Ringe. Letzteres Zeichen bedeutet jedenfalls die

Venus, diese ist unter den fnf in der Hadadinschrift aufgezhlten

Gttern (&W1 *?KMT1 t\vn\ bw im, auch in anderer Reihenfolge) nicht

genannt, daher knnen die Symbole sich nicht auf diese Gtter be

ziehen. Die Hrnerkrone bezeichnet auf den assyrischen Reliefs ver-

20 schiedene Gtter, vgl. Frank, Bilder und Symbole, p. 8ff., ihre Be

deutung ist danach auch hier ungewi, daher kann ich auch den Sinn

des fnften Zeichens, das auch auf unserer Stele vorliegt, nicht er

raten. Vielleicht bezeichnet es den *)t5H.

Fr die Altersbestimmung des Denkmals nach der bildlichen Dar-

25 Stellung ist magebend, da diese keine Spur assyrischen Einflusses

zeigt. Es ist daher sptestens in der ersten Hlfte des 8. Jahrh. v. Chr.

entstanden. Aber auch im Vergleich zu den Skulpturen aus vorassyrischer
Zeit macht die Reliefarbeit einen unbeholfenen und primitiven Ein

druck. Auch sind noch beide Personen nach chetitischer Art bartlos,

30 nicht nach semitischer brtig gebildet. Die Stele drfte lter sein als

die Skulpturen am ueren Burgtor von Zendschirli und noch in das

10. Jahrh. v. Chr. hineinreichen. Der Schriftcharakter der Inschrift

bietet zwar fr diese Ansetzung keine Sttze, spricht aber nicht gegen

sie, da alle Zeichen, soweit sie deutlich zu erkennen sind, die lteste

35 Form des Alphabetes aufweisen. Zain hat noch die Form ZT. ,
ri an-

' Die Flche ist zerkratzt, und man kann je nach der Beleuchtung verschiedene

Figuren darin finden. Aber doch scheint mir nichts anderes als eine runde Scheibe

dargestellt zu sein.
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scheinend ~f~ . Die charakteristischen Zeichen ", 13, 3 sind, wenn sie

berhaupt vorkommen, undeutlich.

Der Stein kann nach dem uern eine Weih- wie eine Grab

stele sein; er sollte in einem Tempel, oder auf einem Grabe aufge
stellt werden. Das Ende des Textes steht am Rande, obwohl an der 5

Vorderseite noch freier Raum da ist. Dies hatte nur einen Sinn,

wenn der untere Teil verdeckt werden sollte. Ich habe nicht ermitteln

knnen, ob der Stein sich bei der Auffindung noch weiter nach unten

zuspitzte und das leere Stck spter weggenommen wurde. War er

unten lnger, so sollte er mit dem leeren Stcke in den Boden ge- 10

steckt werden; fehlt nichts, so mute der Fu in einen Sockel einge

fgt werden, wenn der Stein aufrecht stehen sollte.

Von der Inschrift gebe ich zunchst eine Transkription. Wo ein

Zeichen verschiedene Lesungen zult, stehen sie bereinander.

nan^nnjntwn^ ^-no 2

iTteiT^an-^-tsrD 3

nte-toarfc-Kne^-j 5

,6oi-na-iT',D"-5oT 6 2Q

NBrtoar-K-;j-i>D 7

H^tT'O^Dp^tb 9

Am linken Rande:

nbx tpotrai -nno rs bbw -urm
25

Z. 1. Den Anfang habe ich besonders scharf auf HiN oder "pK,

"038 hin geprft. rtiK, wie PEISER gelesen hat, ist ausgeschlossen. Vom

ersten Buchstaben ist f zu sehen und N wahrscheinlich; dahinter kann

man noch ein h erkennen. Dann weiter ein Schaft, der weniger

schrg ist, als beim zweiten Buchstaben, dessen obere Fortsetzung 30

nach links aber undeutlich ist. Bei der Richtung des Schaftes kann er

nicht zu einem T\ gehren. Die sicheren 3 der Inschrift haben, wie namentlich

bei "JitoDI zu sehen ist, den Schaft gekrmmter, aber es ist mglich,
da auch bei anderen 3 der Inschrift der Schaft gerade verluft. Es
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steht also frei, hier ein 3 anzunehmen. Es folgen unsichere Zge,

dem Anscheine nach Vf oder mit einem Punkte dahinter. Ein Jod

kann man, wenn man durchaus will, hineinlesen, aber auch nur dann.

Im Ganzen also ist 33N, '33N sehr unsicher, und wenn man es nicht

5 suchte, wrde man es nicht finden.

Weiterhin notierte ich mir nach scharfer Prfung '3*3. Ein ein

zelner Buchstabe zwischen zwei Punkten, wre an sich schon auffllig.

Nach dem weiteren Inhalt der Inschrift erwartet man hier T3. Wenn

es durchaus sein soll, kann man ja zwischen 3 und 3 ein Jod hineinlesen,

io aber dann mte es sehr klein und eng sein.

Z. 2. Vor J"l ist ein Stck weggeschliffen, da hat vielleicht noch

ein Buchstabe gestanden; hinter J1 vielleicht ein tief stehendes Jod.

Der Buchstabe hinter #*3 ist am ehesten ein 3, weniger wahrscheinlich

ein , noch weniger ein 0. Hinter dem folgenden Zeichen steht

15 sicher kein Punkt. Vor 33 vielleicht kein n, sondern ein Punkt,

zwischen 3 und 3 sicher kein Punkt.

Z. 3. Punkte vor \ 3H, \b; hinter 7Yb kein Punkt. Vor nj?

einerseits Zge wie von einem \A/, andererseits scharf ein kurzer

Strich darunter. Das Bild V/ ist vielleicht durch sptere Vertiefungen

20 im Kopfe eines D entstanden. 1 mit kurzem Fu, doch kann freilich

ein Stck abgesprungen sein.

Z 4. Der erste Buchstabe weniger wahrscheinlich ein 3. Hinter

BW vielleicht ein Jod. Ich habe die Stelle auf "lt^N3 hin geprft, doch

scheint mir diese Lesung ausgeschlossen.

25 Z. 5. Der dritte Buchstabe knnte an sich ein S mit einem

Punkte links oben sein, aber dann wiche die Form stark von der des

folgenden Zeichens ab, das doch nur ein S sein kann. Ein 3 ist

letzteres nicht, da der Schaft nach links geht; man vergleiche die 3

in der Hadad inschrift. Das letzte Zeichen im Worte habe ich wieder-

30 holt auf ein p hin geprft, mich aber doch immer fr N entschieden.

Hinter n?K anscheinend kein Punkt.

Z. 6. Die beiden Charaktere, die ich mit 30 transkribiert habe,

muten lange nachgeprft werden, obwohl sie leidlich erhalten sind.

Der erste Buchstabe ist ziemlich sicher ein Mem, aber unbestimmt

35 ist es, wie weit der Kopf nach links reicht: ob der letzte Strich vor

dem schrgen Schaft noch zu ihm oder zum zweiten Zeichen gehrt.
Aber er ist wohl doch zum ersten zu ziehen, so da das zweite

Zeichen nicht etwa ein p ist, wofr der Schaft zu stark nach links
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ginge. Ein Worttrenner kann der fragliche Strich auch nicht sein,

da er zu lang ist. Beim zweiten Buchstaben mu man zwischen 3 und

1 schwanken. Fr ein 3 ist der Schaft zu gerade, doch hat er viel

leicht eine Parallele im dritten Zeichen von Z. 1, siehe oben; fr ein

1 geht er zu weit nach links. Ein anderer Wert kommt aber nicht 5

in Betracht, der Buchstabe zeigt also auf jeden Fall eine Abnormitt.

Das folgende nach unten spitz zulaufende Zeichen kann nicht

vollstndig sein; unten ist ein Stck abgeschliffen. Vielleicht hat ur

sprnglich ein 13 dagestanden. Der Punkt rechts unten kann ein

Worttrenner oder auch ein Rest des fehlenden Stckes sein. 10

Vor 33 ist scharf
-7

zu sehen. Zwischen dem Querstrich und

dem oberen Zeilentrenner ist tief liegend ein Verbindungsstrich sicht

bar; vielleicht liegt eine Korrektur zu 3 vor. Auer 3 kmen nur

3 und D in Betracht, aber fr beide wre die Form ungewhnlich.

Am Ende steht vor *b kein Worttrenner. 15

Z. 7. Die Gruppe, die ich durch *K"B* (WS) wiedergebe, ist ganz

verworren. Ich hatte Anfangs VlB* hingeschrieben, aber die fr ein n

beanspruchten Zge sind dafr zu breit, stehen auch zu schrg. Hinter

NB> am Ende ist Raum fr einen Punkt vorhanden, doch ist keiner zu

sehen. 20

Z. 8. Hier knnte am Anfange auch 0*' stehen, doch ist schon

rein graphisch 3*1 wahrscheinlicher, dazu kommt die Parallele in Z. 6.

Vor 3t knnte ein Punkt stehen, siehe das Ende der Zeile, aber dann

mte das 0 sehr schmal sein. Das T ist sicher. Recht zweifelhaft

ist das n hinter 33, doch spricht dafr die Parallele in Z. 2. Es 25

knnte an sich ein 3 mit einem Punkte dahinter sein, vgl. 333 in Z. 6,

aber zwei so verschiedene 3 knnen nicht neben einander stehen.

Hinter 0,<? am Ende ist ein Punkt deutlich.

Z. 9. Das erste" Zeichen ist nur halb erhalten, und es ist zweifel

haft, ob es ein B> ist. Auerdem knnte es nur ein 3 sein, aber auch 30

dafr wre die Form ungewhnlich. 33 steht nicht da. Vor "O*? ist

ein Punkt sichtbar, daher die Lesung "O^ unwahrscheinlich; bQ ^b

ist gnzlich ausgeschlossen. Vor dem 0 am Ende schrieb ich An

fangs ein \ doch entschied ich mich spter fr ein N. Zwischen dem

folgenden 0 und ^ steht vielleicht nur ein Punkt. 35

Randzeile. Zweifelhaft, ob zwischen OB'S und *p3 ein Punkt steht.

Hier ist 33 ebenso mglich wie 33.

An verschiedenen Stellen der Inschrift habe ich nachgeprft, ob
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nicht Zeichen vorliegen, die von den semitischen Alphabetbuchstaben
verschieden sind, aus ihnen variiert oder neu geschaffen sind. Aber

ein bestimmter Anhalt dafr ist nicht vorhanden. Man mu damit

rechnen, da der Steinmetz die Charaktere nicht gleichmig geformt

5 hat und da sie an abgeschliffenen Stellen sich mit den Unebenheiten

des Grundes vermischt haben und dadurch verzerrt wurden.

In den alten Inschriften mit Worttrennern wird, wo Wort- und

Zeilenende zusammenfallen, vielfach kein Worttrenner gesetzt. In den

Inschriften von Zendschirli finden sich solche Punkte, siehe Nordsem.

io Epigraphik, Taf. XXII, XXIV, und auch hier steht am Ende von

Z. 8 sicher ein Punkt. Andererseits scheint rD3^n vollstndig zu sein,

trotzdem steht kein Punkt dahinter. Doch reicht das n bis an den

Rand, und es ist mglich, da der Steinmetz den Punkt aus Raum

mangel weggelassen hat. Hinter IT? Z. 5 und KB> Z. 7 sind keine

15 Punkte zu sehen, danach sind beide Wrter mit dem folgenden "P zu ver

binden. Freilich mu man hier wieder mit der Mglichkeit rechnen,

da die dicht am Rande stehenden Punkte abgeschliffen sind, siehe

berhaupt oben, p. 193.

Das einzige sicher semitische Appellativ im Texte ist n*?N. Es

20 findet sich zweimal, beidemal neben dem Namen eines semitischen

Gottes und ist wohl nur deshalb gebraucht. Semitisch sind auch die

Prfixa 3 und b, die mit *?331 verbunden sind, aber auch DB* kann

man als semitisch, d. h. DB> Name" ansehen. Aus diesem DB>K schlo

ich, da das folgende p ein Name und zwar der Name dessen sei,

25 dem die Stele gilt oder von dem sie herrhrt. Erst dann fand ich

p auch in p33, bei dem ich Anfangs an s33 weinen" gedacht hatte

(vgl. Nerab 2, 5), ohne mir die Form erklren zu knnen. Ich suchte

dann p auch in der ersten Zeile und ich habe mitgeteilt, wie es mit

dieser Lesung steht.

30 Den Namen p identifiziere ich mit dem keilinschriftlich berlieferten

Haianu, dort als Name eines Frsten von Sam'al und Zeitgenossen
Salmanassar's II.1 Der Name ist kleinasiatisch, nicht, wie SACHAU

annimmt, semitisch und mit c.^- identisch.2 Da ein kleinasiatischer

Palatal keilinschriftlich durch h, alphabetisch durch 3 wiedergegeben
35 werden kann, habe ich oben p. 104 gezeigte Der Vater des Haian

**) Vgl. Keilinschriftliche Bibliothek I, p. 156, 158, 162, 170.

>) Ausgrabungen in Sendschirli, p. 59.

3) Jetzt werden vielfach die Hyksos mit den Chetitern identifiziert. Dazu be-
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wird Gabar genannt. Hier folgen hinter '3 nach einem Rume von

zwei Zeichen die Buchstaben "13 bezw. *T3. Der vorhergehende Buch

stabe ist fast sicher ein Jod. s\ ist zwar darin besonders deutlich,

aber fr ein Gimel steht es zu tief.

Die Identitt der beiden Personen ist also schon nach der Lesung 5

zweifelhaft, aber auch sonst bietet sich fr sie keine Sttze. Wir

haben, wie aus der ueren Darstellung, so auch aus dem Inhalte der

Inschrift keinen Anhalt fr die Annahme, da die Person rechts oder

links ein Knig sei. HfcO *]*?0, wie Peiser gelesen hat, ist absolut

ausgeschlossen. In der Hadadinschrift steht n33*?n in Verbindung mit 10

"lOn. Das Wort findet sich nun auch hier in Z. 2. Nehmen wir je

doch an, da n33"?n Segen, Gnade" oder hnliches bedeutet, was an

allen Stellen pat, so kann es auch in Beziehung auf einen Privat

mann stehen. Hajan scheint besonders den ^N33*l verehrt zu haben,

und dieser wird in Pan. 22 als Gott des (kniglichen) Hauses" be- 15

zeichnet. Aber der von der Dynastie verehrte Gott stand natrlich

auch bei den Untertanen, besonders bei den Beamten in hohen Ehren.

Neben dem Namen stehen in Z. 1 jedenfalls noch nhere Be

stimmungen, wohl zunchst ein Patronymicum. Ein Wort fr Sohn

braucht nicht dazustehen ; der Name des Vaters kann auch im Genetiv 20

angefgt sein, siehe weiter unten.

In Z. 3 steht vielleicht iy\ das dann semitisch wre, vgl. Hadad

15, 21. Semitisch drfte auch KH in Z. 6 als Pronomen, ebenso b

auer in ^fcOS'l'? auch an der Spitze einiger anderer Wrter sein.

Die auf der Vorderseite vermite Partikel *1 steht anscheinend 25

am Anfange der Randzeile. Da hier Name des Haian" und dann

Gott Semes*' dasteht, wird der Sinn der Zeile wohl sein: wer aus

lschen sollte den Namen des Haian, sei verwnscht beim Gotte

Semes\ Weniger wahrscheinlich steht eine Benediktion da: wer ge

denken sollte des Namens des Haian (vgl. 1033 "DP Had. 21), 30

sei gesegnet (oder hnlich) beim Gotte Seme. Danach am Anfange

Ml oder Tl. Zwischen T und ^ ist Raum fr einen Punkt da, man kann

auch Spuren eines solchen sehen, nicht aber zwischen , und H. Also

merkt Ed. Meyer (Geschichte I*, p. 578): Doch reicht unser Material noch nicht

aus, um diese Kombinationen als gesicherte geschichtliche Tatsachen betrachten zu

knnen; vor allem ist unter den wenigen uns bekannten Hyksosnamen keiner, der

sich als kleinasiatisch (chetitisch) erweisen liee." Sollte vielleicht der Hyksosname

Chian mit Haian, fS identisch sein?
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eher W tl als ^n m, vgl. auch die Imperfecta Hadad 15 ff. wre

eher das kanaanische als das aramische Pronomen. Aber freilich

ist das alles unsicher. Sollte vor dem letzten Jod in Z. 9 der Vorder

seite ein Worttrenner stehen, so ist das Jod wohl mit dem Anfange

5 der Randzeile zu einem Worte zu verbinden. Auch ist eine Abtrennung

in "O JTtl denkbar, und diese wird sogar durch das Spatium zwischen

n und 3 empfohlen. "OH ist sicher; es steht nicht etwa s3Bf, auch nicht

etwa D3n da. H no er sterbe" (durch den Gott fernes) konnte

ein kleinasiatischer Barbar schlielich schreiben, aber es kann auch

ioein ganz anderer Sinn darin enthalten sein. Vor allem knnte no

mit dem in der Hadadinschrift hufigen HO identisch sein.

Es fragt sich nun, welche Sprache hier vorliegt, in die die semi

tischen Brocken eingebettet sind. Da darf man es zunchst als sicher

ansehen, da es dasselbe Idiom ist, von dem die Sprache der Hadad-

1 5 und der Panammuinschrift Elemente aufweist. Es ist das Idiom, das

in jener Nordmark gesprochen wurde, als die Semiten eindrangen.

Wann dies geschehen ist, lt sich nach unseren Hilfsmitteln nicht

bestimmt sagen, aber die Invasion reicht jedenfalls ins zweite Jahr

tausend v. Chr. hinein. Da das Gebiet erst von Kanaanern besiedelt

20 wurde, ist aus dem Funde kanaanischer Inschriften und aus kanaan

ischen Elementen in anderen nicht unbedingt zu schlieen, siehe oben

p. 2 f. Im 8. Jahrhundert war der semitische, aramische Einflu schon

sehr stark. Nicht nur werden zu der Zeit Knigsinschriften in semi

tischer Sprache abgefat, sondern in ihnen werden ausschlielich semi-

25 tische Gtter genannt. Auch innerhalb der Dynastie, die autochthon

war und deren ltere Glieder einheimische Namen tragen, werden

semitische Namen angenommen, und diese Namen sind mit semitischen

Gtternamen gebildet. Aber selbstverstndlich wich das einheimische

Element nur schrittweise, auch nicht berall gleichmig zurck, und

30 dies zeigt sich auch in der Sprache unserer Inschrift. Die semitischen

Bestandteile lassen sich in ihr nicht scharf von den einheimischen

trennen, sind aber jedenfalls in der Minderheit. Ich vermag auch

nicht zu entscheiden, ob der Autor so schrieb, wie er sprach, und die

von ihm und seiner Umgebung gesprochene Sprache schon so, wie

35 diese Inschrift, von Semitismen durchsetzt war, oder ob der Mann

aramisch schreiben wollte und vom Aramischen nur soviel aufnahm

als sein Wissen reichte.1 Da zeigt sich nun wieder der berragende
' Etwas Ahnliches fr das Arabische, doch mit anderen Prmissen, siehe oben, p- 85.
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Einflu, den die Semiten berall, wo sie auftreten, in religiser Hin

sicht ausben. In demselben Texte, in dem das Semitische sprach

lich eine so geringfgige Rolle spielt, werden doch nur semitische Gtter

genannt, und das einzige sicher semitische Wort ist das fr Gott".

Fragt man weiter, ob die Sprache dieses Textes sich mit einer 5

anderen, die wir dem Inhalte oder wenigstens dem Namen nach

bereits kennen, identifizieren lasse, so denkt man zunchst an das

Chetitische. Die Gegend ist von allen Seiten von Fundsttten

chetitischer Sprachdenkmler umgeben.1 In dem unfernen Marasch

wurden Stelen mit chetitischen Inschriften gefunden, die in den bild- io

liehen Darstellungen der unsrigen nahe stehen und auch zeitlich nicht

weit von ihr abzurcken sind. Freilich wissen wir vom Chetitischen

noch so gut wie nichts. Vor dem Eigennamen p in Z. 4 f. und vor

n33"?n in Z. 2 steht das Element 33. Dasselbe steht wohl auch vor

B^OB* am Rande, obwohl man hier ebensogut 33 lesen kann. Da es 15

also an allen drei Stellen mit einem Nomen verbunden ist, zweimal

mit einem Eigennamen und einmal mit einem Appellativ, ist es wohl

eine Prposition, deren genauer Sinn sich freilich vorderhand nicht be

stimmen lt. In Z. 5 f. steht 3S n1? I?N33*lt?, in Z. 7 f. V KB> *?833-|3.2

Da liegt die Vermutung nahe, da NB> in der Bedeutung nb ent- 20

spreche und das einheimische Wort fr Gott1, sei. Ich fragte nun

WlNCKLER, ob diese Elemente sich im Chetitischen nachweisen lassen.

WlNCKLER erwiderte mir, da nach dem, was er bisher vom Cheti

tischen ermittelt habe, die Frage sich nicht beantworten lasse: Die

hattischen Keilinschriften haben gerade die gebruchlichsten Worte in 25

der Regel assyrisch oder ideographisch, so dali eben diejenigen Worte,

die zuerst einen Anhalt fr den Vergleich mit anderen Sprachen geben

knnten, unbekannt bleiben. Ich mchte auch zunchst bezweifeln, da

das Hat tische anderweitig erwartet werden knnte. Ich glaube

zunchst, da es nur beschrnkte Zeit in Gebrauch war. Weiter ver- 30

breitet war wohl das, was wir Mitani nennen, die Sprache Mesopo

tamiens, Syriens, selbst Kanaans vom Ende des 3. Jahrtausends an.

Augenscheinlich haben wir uns die Amoriter um 1500 biling Mitani

und Kanaanisch" vorzustellen. Ich mchte darum auch zunchst

bei einer aus Syrien stammenden Inschrift an das Mitani (man wird 35

es wohl knftig subari nennen) denken."

Siebe die Karte bei Jensen, Hittiter und Armenier.

> Eventuell fVI'ttt, \W> zu lesen, siehe oben p. 200.



204 Ephemeris fr semitische Epigraphik.

An das Mitani hatte ich selbst schon vorher gedacht und den

Mitanibrief und die Untersuchungen ber ihn durchgeprft, habe aber

von vornherein nicht viel Hilfe erwartet. Der Inhalt des Mitanibriefes

ist ein ganz anderer, als man ihn bei dieser Inschrift annehmen darf.

5 Von dessen Wortschatz braucht selbst bei der Identitt der Sprache

hier nichts vorzukommen. Die dort unermdlich wiederholten Bette

leien um Gold sind hier nicht zu erwarten. Die Inschrift wird eher

eine Abwehr der Goldgier bezwecken (Tabnith, Nerab). Erwogen

habe ich allerdings, ob nicht in ""1 Z. i das Mitaniwort ipri bezw.

\oiwri Knig" vorliegen knnte. Aber es ist ja ganz unsicher, da die

Stele von einem Knige herrhre. Das B> am Ende einzelner Wrter

knnte an sich dem hufigen s" in den Suffixen des Mitani entsprechen.

Aber natrlich ist auch das sehr zweifelhaft, zumal gerade bei diesem

B> die Lesung unsicher ist. Ja, ein gewichtiges Moment spricht gerade-

15 zu gegen die Identitt der beiden Sprachen. In dem Mitanibriefe

geht fast die Hlfte der Wrter auf n aus, whrend hier auer beim

Eigennamen p nur das Wort oder Affix f mit 3 schliet. Nun

braucht allerdings das in der Keilschrift dargestellte auslautende n in

der Alphabetschrift nicht wiedergegeben zu sein; ich erinnere an die

20 Ignorierung der Nunation in der arabischen Schrift. Auch ist mit der

Mglichkeit zu rechnen, da in den etwa 4 Jahrhunderten, die zwischen

der Redaktion des Mitanibriefes und der Abfassung der vorliegenden
Inschrift liegen, lautliche Vernderungen in der Sprache vor sich

gegangen sind. Aber wenn strkere Abweichungen in der Sprache

25 oder in der graphischen Darstellung vorliegen sollen, wo im Inhalte

gar keine oder nur sehr geringe Berhrungen anzunehmen sind, wo

ber den lautlichen Wert verschiedener Keilschriftzeichen im Mitani

briefe Unsicherheit herrscht und in unserem Texte bei einem groen
Teile die Lesung nicht feststeht, ist die Aussicht auf einigermaen

30 sichere Ergebnisse sehr gering.
Die Sprache der Arzawa-Briefe wird jetzt mit der Sprache der

Chetiter identifiziert; ich habe daher die beiden Texte mit besonderer

Aufmerksamkeit durchgeprft. Aber wie beim Mitani so konnte auch

beim Arzawa der Versuch zu keinem Ergebnisse fhren. Die Briefe

35 sind noch fast ganz unverstndlich, auerdem ist von vornherein an

zunehmen, da sie sich inhaltlich in keiner Weise mit der Stein

inschrift berhren. In der Tat stie ich auf keine Gruppe, die eine

Parallele in der Steininschrift zu haben schien.

31- 7- "
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P. KRETSCHMER hat nachgewiesen, da die Vlkerschaften des

sdlichen und mittleren Kleinasiens eine einheitliche Gruppe mit

verwandten Sprachen bildeten. Ihre Merkmale, wie sie namentlich in

den Stdte- und Personennamen hervortreten, erstrecken sich bis an

den Amanus.1 Zu ihr wird jetzt auch das Chetitische gezhlt. 5

Somit knnte die Sprache unserer Inschrift derselben Gruppe an

gehren. Aber auch von diesen kleinasiatischen Sprachen wissen

wir bis jetzt sehr wenig. Die meisten Sprachdenkmler fanden

sich in Lycien. Sind auch sie zum grten Teil noch unverstndlich,

so bieten sie an sich mehr Aussicht auf Berhrungspunkte, als es 10

vorwiegend Grabinschriften sind. Aber diese Inschriften stehen an

Grabbauten. Soweit sie verstndlich sind, sagt der Eigentmer in

ihnen, da er den Bau fr sich, seine Frau, Kinder und sonstige Ver

wandte gebaut habe, und bestimmt, da wenn ein anderer darin be

stattet werden sollte, dem Fiskus (minti) eine Bue zu zahlen sei. 15

Ein solcher Inhalt ist auf unserer Stele, die, wenn sie ein Grabmal

ist, nur an einem Einzelgrabe stand, nicht zu erwarten. Hier wird

nicht stehen: Dieses Grab hat gebaut NN (ebenne kup me tiprnna-

zvate NN), sondern hchstens: Diesen Grabstein hat aufgestellt NN,

aber vielleicht auch dies nicht Von Strafsummen kann hier keine 20

Rede sein; im zweiten Teile sind eher Verwnschungen gegen den

ausgesprochen, der das Grab schnden sollte. Aber einzelne Gruppen

erinnern doch an lycische Elemente. Das oben erwhnte lycische

kupa Grab" knnte in H33 Z. 3, event. auch in Z. 5 enthalten sein.

Die lycische Partikel se und" knnte in NB> Z. 7, vielleicht auch in -5

Z. 9 oder auch in Z. 2, 8 stecken. In ^D^OIN kann an sich das

semitische Wort fr Witwe" mit fremder Endung enthalten sein.2

Aber andererseits erinnere ich an das Element Apu. pu in lycischen

Namen, auch an den Namen Ep|uacraXaq, worin nicht das griechische

'Gpufjc, enthalten ist. -^ Ich habe hervorgehoben, da in Z. 1 derXame3

des Vaters vielleicht im Genetiv ohne Vermittlung eines Wortes fr

Sohn" angefgt ist. Nun ist dies in den lycischen Texten die Regel,

Vgl. Kri tsciimer, Einleitung, p. 397 f., En. Meyer, Geschichte I-, S 4~o

Die Endung "TD knnte dem Element sil in IJattusil, Murhl, Mitrassil etc. ent

sprechen und D einen jngeren I autwert des s darstellen, wie bei den spteren

Wiedergaben assyiischer Wrter.

3) Vgl. S.\rn.\r, Zeitschri/'tfr Assyriologie VII (19021, p. 95 f. und KRETSCHMER,

F.i'llc !:<!tg, p. 30 t.

I.icl zbartk 1. Kp'iemens III 15
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die Genetivendung ist dort ah, eh, und hier geht das vielleicht auf

p unmittelbar folgende Wort auf HO aus. Dabei erinnere ich, da

0 ein hufiges Element am Schlsse kleinasiatischer Namen ist.1 011

am Ende von Z. 3 knnte mit apiaa<;, Zpufiepic, in cilicischen Namen2

5 zusammenhngend Aber das besonders charakteristische Element der

kleinasiatischen Sprachgruppe ist die Lautverbindung, die in den

lycischen Texten ;//, in griechischer berlieferung v geschrieben wird.

nt reprsentiert ein lteres Stadium, und man wrde hier eine Wieder

gabe durch ri3 erwarten. Diese Verbindung scheint in der ganzen

10 Inschrift nicht vorzukommen. Nun knnte allerdings nt einige Jahr

hunderte frher anders gelautet haben, der Nasal knnte aus einem

m hervorgegangen und nt mit dem wiederholten HO in dieser Inschrift

identisch sein.4 Aber hiernach mte man mit strkeren Abweichungen

in der Sprache oder in der graphischen Darstellung rechnen, und da

15 fehlt wieder jede feste Basis fr eine Vergleichung.

Wenigstens fehlt sie fr mich. Die Sprache der Inschrift ist im

Wesentlichen nichtsemitisch, sie gehrt wahrscheinlich zur klein

asiatischen Gruppe. Daher kann sie mit Erfolg nur derjenige durch

forschen, der imstande ist, die bisherigen Untersuchungen ber die

20 kleinasiatischen Sprachen auf ihren Wert hin zu prfen und selbstndig
weiter zu bauen. Ihm wird freilich der hybride Charakter der In

schrift in einer anderen Hinsicht die Untersuchung erschweren.

1 .**0''O, das etwa ein Genetiv von 10*73 wre, steht nicht da.

2 Sacha, a. a. O., p. 87 ff., Kretschmer, p. 361, 369.
3 Bei Kirn in Z. 2, 8 dachte ich an das karische yiooa Stein" (siehe Sayce,

Transactions of the Soc. of Bibl. Archaeology IX (1893), p. 117). Aber das Wort ist un

sicher und noch unsicherer die Identitt. Der griechisch durch f wiedergegebene
Palatal knnte an sich wohl hier als n erscheinen, vgl. Koixuaff\vr\-Kummuh, TTfrrpotuic,-
Pi-hi-ri-im (Sacha, p. 102) und hnliche Schwankungen bei Kretschmer, p. 312,

319, 358.
4 Vgl. auch PO in der Hadadinschrift. Die Verbindung nt erscheint aller

dings im Namen des Chetiterknigs Arnuanta (WlNCKLER, Vorlufige Nachrichten

in den Mitteilungen der Deutschen Orient-Gesellschaft, Dez. 1907. p. 15, 29), worin das

Element Arn vielleicht mit dem lycischen arhna Edvoc, identisch ist, wie es auch

mit dem Namen der Stadt Arinna im Vertrage des Chattusil mit Ramses II zusammen

hngen mag. Andererseits haben wir nd im Namen des Arandas, Sohnes des

Subbiluliuma (Wincklkr, p. 18), und nd erscheint besonders im Arzawa, vgl. die bei

den Briefe, dazu noch den Namen Alaksandu.
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VII. Inschriften aus el-'Ola.

Im Juli 1909 sandte mir Stanley A. COOK Photographien und

Zeichnungen von Inschriften aus el-'Ola, die Rev. Hanauer in Damas

kus hergestellt und an die Redaktion des Palesline Exploration Fund

geschickt hatte Die Steine waren vom Ursprungsorte mit der Mekka

bahn nach Damaskus gesandt worden und lagen dort auf dem Serail. 5

Ich beschftigte mich nicht eingehender mit den Reproduktionen, da

ich hoffte, bald die Steine selbst in Damaskus sehen zu knnen. Als

ich im Oktober dort war und sie zu sehen wnschte, erfuhr ich, da

sie verpackt waren, um nach Konstantinopel gesandt zu werden. Im

Mai 1910 fand ich sie dann in Stambul im Ottomanischen Museum 10

vor. Es war ganz gut, da sie in Damaskus photographiert worden

waren, da der grte unter ihnen auf dem Transport ein Stck ver

lor, das auf der Photographie noch zu sehen ist. Es sind vier In

schriften, von denen eine minisch, die brigen drei altnordarabisch

sind. 15

A. Minische Inschrift von 13 Zeilen auf einer Platte von rotem

Sandstein. Es ist die lngste von allen, die bisher in el-'Ola gefunden

worden sind. Aber auch sie ist nur ein Fragment. Die Inschrift kann nicht

mit T3 angefangen und nicht mit 3303 abgeschlossen haben. Anfang und

Ende sind also auf jeden Fall nicht vorhanden. Der Anfang knnte ber 20

der jetzigen ersten Zeile gestanden haben, aber Z. 13 kann ihre Fort

setzung nur weiter links gehabt haben, da unter ihr nichts mehr stand.

Die einzelnen Zeilen sind also auch nicht vollstndig. Hie und da

sieht es allerdings so aus, als ob zwischen den Zeilen nichts fehlte,

so bei Z. 7 8, 8 9, 10 11, bei anderen brauchen nur einzelne 25

Zeichen zu fehlen. Aber anderwrts vermit man doch Stcke. So

wird ursprnglich in Z. 12 f. auf ]0,B' n30N nicht unmittelbar J13DK1

jJYIOl )Vn gefolgt sein. Man erwartet dazwischen noch ]3*?D fi3Nl

pyv rOOKI (vgl. Hai 192, 14; 485, 13 f.), 11 H330 n30Kl (vgl. Glaser

299) oder hnliches. Der fragmentarische Zustand des Textes steigert 30

die sonstige Schwierigkeit des Inhaltes. Dieser steht nicht blo dem

der Inschriften aus dem Minergebiete, sondern selbst dem der min-

ischen aus el-'Ola fern. Viele Wrter finden sich hier allein, und das

Arabische und thiopische liefern zu ihrer Erklrung geringe Hilfe.

15*
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lnhliW1<MhNhhl*f1>INYn '

rfMInOlnMIYIYftlrfrflhYli1!
2

IhO^Ihn^MlYC^ITlYMn) 3

MhnKMIhYnoIhn^lWX-^l?^ <

s Hh^XolAo^lAnolXnfohn^lX 5

^>OIX?nH<D|>inOIHlhX<r>Alho|h 6

?>A I hn I Y-^o | W<dA<d I n?ID I An I NH<d 7

X?nNo I "i<d>*<d | HMH<> I Ahn I NO?* I hX 8

I Ah> I XO^h I XhO I hYcD | ?K I MXA I h 9

olX?OhlAY^MHhlAnYXo>1hX?AI^X?XIA '

IXlNXHIlHXXolXYOhlA^IXX^lHYn

WY^IXh^loDlAXMXN^XYHIIYh!1! I2

HnDIrtKIXIH^IhXo^lhoYYIXWho 3

ai tsn^i k-uki njh td i

15 :>& i rD ^n n^ jn 2

d p-D ftron ^n m 3

p pi ]H21 plD IBrlD 'dj; 4

Moni jn ai wy psa n s

010 nDTi ibb np jnpn jy a 6

20

pn p "oy pnii ntD ai nsjn 7

nDTi jnpi py aa i^i jn s

i ki nK ni pi d kWt j 9

1 n^a no ij anm in11 omri 10

n:nmrinni mj dk nmo pa n

25 p* niD yn n mnn ^p ] 12

jatsa pbn ia jnioi jvn n:>DKi 13

Z. 1. T3 knnte durch" sein, doch ist es wahrscheinlich hier

ebenso unvollstndig wie in Hai. 86. Es ist wohl zu einem Namen

zu ergnzen, z. B. zu T3T, der sich auch in c01a 32, 21 findet. DJH

1 Mit 'Ola zitiere ich die minischen Inschriften aus el-'Ola bei Mordtmann,

Beitrge zur minischen Epigraphik, Weimar 1807.
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und K13N sind Appellativa, nicht etwa Namen mit BH*?1 als Apposition.
Die beiden Wrter haben verwandte Bedeutung. ^ mit Widerwillen

etwas tun, eine Abneigung haben gegen"; in CIS IV, 352, 16 steht

DJh neben FVby. Fr IjJ gibt auhari nach el-ASMA'l auch den Sinn

von *S an, so auch Lisn I, p. 160 m, doch wird dies allerdings vom 5

Qams als irrtmlich verworfen (I, p. 30). fcn3K ist Plural JL*1, wie

riDBW hier Z. 9, dessen Synonymum 3"*ON, auch "rnN, PI3H Ephem.

II, p. 98 u. and. Nach 3 steht ein Worttrenner. Vom Vater des

Stifters kann hier nicht die Rede sein, da dann B>3K oder BT13N

stnde; es ist wohl der Vater eines Angehrigen. 10

Z. 2. Hier findet sich wieder das in den minischen Texten,

auch denen aus el-'Ola und Madin-Slih hufige *6riN. Dessen Sinn

ist bis jetzt noch nicht festgestellt; die Stellen finden sich beisammen

bei MORDTMANN, Beitrge, p. 7f., wozu jetzt noch die bei Jaussen
et SAVIGNAC, Mission archeologique en Arabie, p. 2 50 ff. kommen. In 15

den Inschriften von el-'Ola und Madin-Slih steht durchweg ein Per

sonenname oder ein Personalsuffix dahinter. Es steht auf einer Stufe

mit "Op Besitz". Man findet es zusammen einerseits mit Bezeichnungen
fr Weihrauch, andererseits mit Wrtern fr Tempel und Tempelan

lagen. Erwgt man, da ^riK nach dem hufigen Vorkommen in den 20

Inschriften bei den Minern in el-'Ola eine bedeutsame Rolle gespielt
haben mu, und da diese vorwiegend Spezereihndler waren, so darf

man fr "^riN vielleicht den Sinn Spezereiwaren" ansetzen. Es wre

dann von ^a. abzuleiten, und ^riK eine Pluralform, also s. v. a. D^toa.

"p1? ist sonst nicht belegt. Es kann J-*i, aber auch J* sein, denn 25

Doppelkonsonanten werden im Minischen vielfach doppelt geschrieben ;

es kann aber auch Singular wie Plural sein, vgl. MORDTMANN, Beitrge,

p. 4. Bei der Unsicherheit der Bedeutung von ^nK ist auch der

Sinn von Ifib nicht zu bestimmen. Vielleicht zusammenpressen"

fr den Transport, vgl. JjJd\, JIXJ. Oder wurden etwa die Spezereien 30

mit Lakk-saft prpariert?

Hinter ^n folgt in el-'Ola in der Regel ein Personenname, da

her liegt es nahe, auch 3T3 als solchen aufzufassen, zumal es sich

auch in 'Ola 28 als Name findet, wozu MORDTMANN noch weitere

Belege gibt. Nun hat in Z. 3, 4 313 noch den determinierenden 35

Artikel hinter sich, wie auch an anderen Stellen der Inschrift ein

Nomen an erster Stelle absolut, weiterhin mit dem Affix 3 erscheint.
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So "TSV Z. 7 gegen pSy Z. 8, np Z. 6 gegen ]np Z. 8. Es ist nicht

ausgeschlossen, da auch an Eigennamen das 3 so herantritt, um sie

noch schrfer zu determinieren, der bereits genannte NN",1 aber

nher liegt dies fr Appellativa, daher ist wohl auch 313 so aufzu-

5 fassen. Es bezeichnet eine Person und enthlt vielleicht einen Titel,

vgl. 313. Da 3"I3 hier nicht Geschenk", etwa Singular zu dem

sonst in den minischen Texten hufigen 3"I3 ist, geht daraus her

vor, da in Z. 4 "lOH Geschenk" davor steht2. Ein Verb kann 3"D

auch nicht sein, denn schenken" heit 313B> oder 3in3.

10 ber dem Kasten des ri in V) ist eine Verletzung im Steine, und

der obere Strich ist nicht zu sehen. Andererseits ist U in dieser In

schrift niedriger als die anderen Charaktere*. Dennoch lese ich B1,

nicht das an sich nher liegende 31. Denn ein Vergleich mit dem

rS in 3B>D links und dem n in 313 rechts zeigt, da n fr ein zu

15 niedrig ist und daher zu rS zu ergnzen ist. t? ist hier das Personal

pronomen der 3. pers. sing., und aus der Schreibung B> geht hervor,

da es tu, nicht suwa gesprochen wurde. 3B*D enthlt wohl eine

Form von <^L*~ und ist nicht etwa mit 31 in Z. 3 zu 3"I3B'D zu ergnzen;

vgl. zu "]B> MORDTMANN, Beitrge, p. 104.

20 Z. 3. Neben ^n steht hier ^*?nK. Dieses findet sich auch

OM 13, 13, CIS IV, 79, 6; 334, 22 und bedeutet Gter" oder hnliches4.

Die von Praetorius angenommene Bedeutung die von den Er

schlagenen abgelsten Rstungen" pat nicht an allen Stellen.

KD") findet sich auch Gl. 283, 8, dort gleichfalls in unverstndlichem

25 Zusammenhange. Hier steht es in der Nhe von Wrtern, die Ge

schenk" bedeuten, lnD in Z. 4, nB>K in Z. 9; danach ist es wohl

in der Bedeutung mit ^Sl verwandt5. In Gl. 283, 8 steht die Kon-

1 So liee sich auch das 3 in pro bei Jaussen-Savignac, p. 250 auffassen, so

da der Name nicht C>^-*^, sondern <~f*-*2 wre.
2 Da auch in OM 41 44 (Mordtmann-Mller, Sabische Denkmler, p. 97) 213

und "icrt zusammen stehen, beruht auf einem Zufall.

3 Das 1 wurde wohl zunchst bei den erhabenen Inschriften mit Zwischenlinien

zwischen den Zeilen niedriger geschrieben, damit der Querbalken nicht mit dem

Zeilentrenner zusammenlaufe.

4 Vgl. Praetorius, ZDMG XXVI (1872), p. 746; Mller, ZDMG XXX (1876),
p. 118; Mordtmann, Sabische Denkmler, p. 62, Himjarische InsckrifUn und Alter

tmer, p. 10; CIS IV, p. 123a, 383.
S In Hai. 373, 4 und Glas. 282, 10 steht es vielleicht neben ""SI vgl. Mordtmann,

Beitrge, p. 99.
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junktion 13B> davor, dort ist es also eine Verbalform, whrend es hier

nach der Prposition 31 eine Nominalform sein mu.

Z. 4. ,oy ist Personenname, hier wohl der des Stifters. Es ist

Kurzform zu einem der hufigen mit DJ? zusammengesetzten Namen.

|H3 =-^Lj auch 'Ola 6, i; 15. 3 in unterbrochenem Zusammenhange, sonst 5

siehe zum Worte MLLER, Wiener Hofmuseum, p. 22. Das folgende

pl& kann J^r*0 oc^er ^y* se'n! "her die defektive Schreibung in

letzterem Falle siehe zu Z. 2. Am Ende vielleicht [^HKI ,!?n]K p.

Z. 5. Der Stamm v_---*. findet sich hier zum erstenmal; viel-

leicht C-s--^ft oder *cu^s wurde verdorben". Im folgenden stehen 10

einige Ausdrcke, die nach den sdarabischen Inschriften und dem

klassischen Arabisch Bewsserungsanlagen , Trnkungsanlagen und

drgl. bedeuten oder bedeuten knnen. Zu V"lB als Bewsserungs

anlage vgl. CIS IV, p. 308a, 327b. B^3 knnte als Verb im Sinne

von j in Staub zerfallen" (lHo ja^ 0^0 Cor. 56,5) dazu ge- ii

hren und )3on nach ff sich senken, zusammenfallen" bedeuten.

11p ist in Zeile 8 mit TSy koordiniert, und sie mssen beide ihrer Be

deutung nach zu derselben Sphre gehren, ^y bedeutet u. a. ein langes

Wasserreservoir zum Trnken der Kamele (,Jj)rt *>y J-^ J*y*- Qam.),

und >><*&, dessen Grundbedeutung freilich Oberarm" ist, bezeichnet 20

auch eine gemauerte Einfassung eines Wasserreservoirs oder einesWeges
5 J **

" 11 e-

(*LlJI ^ <!wJ^=. j^*o l* ^Jrkll^ J^e*1 ^Lfil). Zu np im an

gefhrten Sinne wrde "IBS spalten, graben"2 gut passen. Aber das

alles ist doch recht fraglich. Nach dem wiederholten plB? mu hier

von einem Diebstahle die Rede sein. Nun knnen im Orient aller- 25

dings auch Bewsserungs- und Trnkungsanlagen auseinandergestohlen

werden, aber hier scheint doch eher von beweglichen Dingen die

Rede zu sein. Bei B*3 liegt es nher, es als Prposition 3 mit dem

Suffix 3. sing. <-u oder l^,-? aufzufassen, hier wie in Z. 7. Ein Zu

sammenhang von ]3 mit ff ist zweifelhaft; vielleicht ist 33BD soviel 30

wie ^1 hielt in Verdacht" oder J^bl*.

Z. 6. ]y auch in r01a 17,6, wo pHB vorangeht. Da es nicht

Vgl. Hommf.l, Chrestomathie, p. 50, S 7&.
* Vgl. Nldf.kk, Neue Beitrge zur semitischen Sprachwissenschaft, p. 49.

j Mglicherweise steht lip auch in der Inschrift ZDMG XXX (1876), p. 293, n.

l, Z. 2, vgl. auch Wiener numismat. Zeitschrift XII (1880), p. 319, doch ist ein Zu

sammenhang mit dem Worte hier nicht zu ersehen.



212 Ephemeris fr semitische Epigraphik.

l^s- ist, geht schon daraus hervor, da dort die Prposition 3 dahinter

steht. Mit )3y (vgl. Mortdmann, Beitrge, p. 1 3 f.) hat es auch kaum

etwas zu tun. JYOTI lt sich in JV3T-rO und in fPa + Tl zerlegen.

In Z. 8 wre dann JV3T, zur Not ]rP3*71 zu lesen, dem vorhergehenden

5 P'V l*ry koordiniert. Aber ein annehmbarer Zusammenhang zwischen

den drei Nomina ~y, llp, JV3"J ist wenigstens nach dem Arabischen

und thiopischen nicht zu gewinnen. Eher ist /V311 als Wadd des

Hauses, des Tempels" aufzufassen. In den sdarabischen Texten finden

sich vielfach Namen von Gttern in direkter Genetivverbindung mit einem

to Nomen oder einem Personalsuffix ohne Dazwischentreten eines Appel

lativs wie nb, byi oder hnliches. Zu B>DB> siehe die in Ephem. I, p.

223 angefhrten Arbeiten. hnlich BOK "inny der 'Athtar seines

Vaters" Osiand. 29, 5. Bei der besonders im alten Jemen hervor

tretenden Neigung, die Gottheiten nach der Sttte der Verehrung oder

15 nach ihren Eigenschaften zu spezialisieren und aus der ursprng

lichen Einheit eine unendliche Vielheit von numina zu schaffen,

hrten die Namen der Gottheiten mit ausgedehntem Kultus auf, Eigen

namen zu sein. Ein Tempel des Wadd, ein "11 i"JJV3 ('Ola 4,2; 13,2;

1 5 3) von besonderer Berhmtheit konnte schlechthin als )JV3 be-

20 zeichnet, wie *-^-^-N in Mekka, und sein Numen ]J*V3 1) genannt werden.

Ein solches Kompositum konnte erstarren, selbst zum Eigennamen

werden und somit den Artikel verlieren; daher JV3T1. Ist JY311 ein

Gottesname, so liegt fr IBS die Bedeutung schaffen" nher.

Z. 7 f. 3^B steht hier vielleicht in demselben Sinne wie in CIS

25 IV, 308,4. pn)W Saphel von pJTI entsprechend sab. pJYin in Hai. 48,4;

es heit wohl sicher stellen". Der Stamm "JS1 ist im Sdarabischen

besonders in Personennamen verwandt, auch IS*1 findet sich so (CIS

IV, 1, 336), dennoch ist t?33 ISI nicht und sein Sohn IS*1", da so

IS*1 ^33*1 stnde.

30 Z. 9. Der Stamm bft findet sich hier zum erstenmal sdara

bisch. ^- niederhocken, sich nicht vom Platze rhren" hilft hier

nichts. "0 ist wohl identisch mit "O Hai. 228, 3, vgl dazu MLLER,

WZKM II (1888), p. 16 unt. und O. WEBER, Studien zur sdara

bischen Altertumskunde II, p. 17, Anm. 1. Es scheint, da darauf

35 immer eine Konjunktion mit 1 folgt, hier )Tf\, und dort ist wohl 31

zu ''fcOI zu ergnzen. Somit kann "O nicht ^3 sein. Zu HNS1 (siehe
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oben) kann nSBW Geschenke" oder eine von den weibchen Personen,

von denen in Z. 10 die Rede ist, das Subjekt sein.

Z. iof. Drm gehrt vielleicht zu Mn Hai. 188,4 und DBTimn

Ola 4, 4 vgl. MORDTMANN, Beitrge, p. 12 Subjekt zu B>3nn kann

nicht die Mutter IVS3" sein; es mu daher im fehlenden Teile 5

genannt gewesen sein. ,, und sie (eine Gttin?) ihm gebe

das 13 seiner Mutter NFJT . . .
., weil gestorben war seine Mutter NFJT

und zurckgelassen war, was sie zurckgelassen hatte". 13 findet sich

hier zum erstenmal, und weder das Arabische noch das thiopische
bietet Passendes zur Erklrung; es scheint etwas wie Nachlassenschaft 10

zu bedeuten, nnio ist Ftt oder v^o^. nn ist tl.

Z. I2f. isnn findet sich auch in Glaser 298, 4, vgl. MLLER,

WZKM II (1888), p. 204, HOMMEL, Chrestomathie, p. 20 ob. Die

nach v>J-XaJ angenommene Bedeutung eifrig dienen" pat an dieser

Stelle erst recht nicht. Zu bercksichtigen ist, da "iBJin zwei Objekte 15

hat, das erste eine Person, das zweite J13BK = <*Ll. sie .... seinen

Bruder J731 als anvertrautes Gut beim Schutzgtte. . .

.,
als anvertrautes Gut

bei Lebendem und Totem". Subjekt zu msnn kann dieselbe weib

liche Person sein, wie zu B^nn, wohl eine Gttin, oder die Mutter

JVB3. Das Personalsuffix B> bezieht sich in BT1K und B*DK auf dieselbe 20

Person, wohl sJJ. Dessen Mutter war dann auch die Mutter des V3"i,

und man wrde erwarten, da in einem Satze, in dem die Mutter

Subjekt ist, von ihrem Verhltnis zu JJ31 die Rede sei und da da

nach yT\ B03 stehe. Aber vielleicht waren es nur Brder vterlicher

seits. Rein aus dem Zusammenhange wrde sich dann fr isnn etwa 25

der Sinn zurcklassen" ergeben. Ist eine Gttin Subjekt, dann be

deutet nsnn vielleicht beschirmen, beschtzen", so da tsn sinn

verwandt mit Jii=>- wre, und dies wrde ja auch fr "tsn in "isn

,,Befestigungsturm" gut passen. 5^^ ist Qams III, p. 27 als

Name genannt. JUT mit dem Genetiv der Person, der das Gut 30

anvertraut ist, wie in Cor. 2, 283; 8, 27; 23, 8; 70, 32. Man hat

sich die Situation vielleicht so zu denken, da rrB3 whrend der

Abwesenheit des Ammaj starb und ohne Angehrige vor ihrem Tode

den jungen Rag' der Obhut der Gottheit und aller Wesen, lebend

wie tot, berlie, vn vielleicht ehSm-, HIB 9caJV oder Fort. Zu T3B> 35

vgl. GLASER bei O. WrEBER a. a. O., p. 16; danach steht immer ein

Perfekt. pbf\ als Verb auch Rehatsek n (ZDMG XXX (1876), p.
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691). Je nachdem man Ji=L oder *&# ins Auge fat, ergeben sich

fr pbh so verschiedene Bedeutungen, da es hier, wo der Text

mitten im folgenden Worte abbricht, schwer ist, sich fr eine zu ent

scheiden. 33B3 ist wohl zu [|JJ H]33B3 zu ergnzen; zur Bedeutung

5 von pB s. MLLER, WZKM II, p. 285.

Die folgenden Inschriften sind altnordarabisch.

B. Zwei Zeilen in schner erhabener Schrift in versenkten

Feldern. Die Wrter sind durch zwei erhabene Rechtecke, die oben

und unten am Rahmen haften, getrennt. Nach dem ersten Worte

10 in Z. 2 ist das untere Rechteck weggebrochen.

rrcn xnvmA nny

Die Inschrift ist von besonderem Interesse, da sie auerarabische,

nordsemitische Elemente aufweist. IS in "lSfV?y ist dasselbe Element

wie in "IS"n, *3#n etc. Da IS mit "S Fels" identisch ist, wrde

man im Arabischen "1B erwarten, aber hier liegt eine sptere Ent-

15 lehnung vor. nby ist eine Bildung von bty und gehrt zu bb\y,

J^> J*^> so da der Name "ISnty in der Bedeutung "1313 nahesteht.

Wahrscheinlich ist der ganze Name dem Norden entlehnt, nby in den

Safainschriften kann eine Abkrzung dieses ISnty oder auch arabisches

J.& Ibn Doreid, p. 237, 9 sein. "1DJ? ist wohl arabisch ^, }y*

20 etc., obwohl der Stamm auch im Norden Namen geliefert hat, vgl.

Ephem. II, p. 366. J?3Sn auch bei MLLER, Denkmler aus Arabien,

p. 72f.; es entspricht dem aramischen K3DK.
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Die zweite Zeile, obwohl in arabischer Schrift, lt sich ganz

aramisch lesen. ntfttib seinem Herrn" ist freilich auch altarabisch,

aber "13JJ, das ja zweifellos er machte" bedeutet, kann nur aramisch

sein. Die Handwerker und Knstler in den nrdlichen Gebieten

Arabiens waren Syrer und Juden. An ihren Arbeiten brachten sie 5

Knstlerinschriften" an, die, wie namentlich die Inschriften von Ma

din-Slih zeigen, "I3JJ 'S lauteten, vgl. Nordsem. Epigr., p. 124. So

konnte denn 13V in die Signaturinschrift eines Handwerkers eindringen,

die sonst arabisch geschrieben ist. Nach nsi1? erwartet man einen

Namen und ist zunchst geneigt, JTB1S als solchen aufzufassen. Dann 10

wre der Name jdisch und mit TV zusammengesetzt. Jdische Ele

mente wurden bereits frher in den Inschriften von el-'Ola gefunden,

vgl. MLLER, a. a. O., p. 70, 72. Oben p. 88 D haben wir einen j

dischen Uhrmacher in Madain-Slih kennen gelernt1. Das Wort B",E

ist in den altnordarabischen Inschriften von el-'Ola und Madin-Salih 15

sehr hufig. Es steht zusammen mit 1VD, auf einer Stufe mit SB1

(MLLER, p. 71, n. 22) und mu Heil, Rettung" oder hnliches be

deuten. Es lt sich gut mit L^i identifizieren, vgl. MiLLER, a. a. O.,

p. 61, knnte aber auch zu B"?S gehren, so da ITB"1B s. v. a. TB^S

wre. Aber andere Inschriften fhren doch zu einer anderen Auf- 20

fassung des Wortes. JTB1S findet sich auch in der Inschrift Mller 17,

wo es an sich wie hier ein Name sein knnte. In der Inschrift D

weiter unten steht aber ,iTB"lB. Man kann 'BIS in diesem Worte

nicht gut von dem anderen trennen, danach ist, wie ,Bn darin, auch n

in iTBiB als Suffix aufzufassen. Ich kombiniere nun iTBIS mit irn^'H, 25

T'IBto, r^H', "^P, kJbjJi-Cj etc. Die Worte myDl HB1B, HBIB

nrnnSI myDl usw. stehen berall absolut als Ausiufe im Akkusativ.

Ihre Stelle ist am Ende der Inschrift; nur wenn ein Datum angegeben

ist, steht es dahinter. Der Sinn ist: (ich wnsche) sein (ihr) Heil,

sein Glck, seine Nachkommenschaft", d. h. Heil, Glck, Nach- 30

kommenschaft ihm!" Auch in der Inschrift beijAUSSEN et Savignac,

p. 265, n. 8 ist die zweite Zeile so aufzufassen: Heil ihm, o Gott,

Glck ihm!" Das Wortpaar sSvXoj <*Ja_s ist nun zu *-^J>r* nach Art

von ^jLLojJU, ^Gi-ixll zusammengefat. Im arabischen ^b*^> hat

aus einer hnlichen Formel o**~> das bergewicht gewonnen. Ich 35

1 Die Uhr ist inzwischen nach Konstantinopel in das Ottomanische Museum

gekommen, wo ich sie gesehen hahe.
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glaube, da auch -^p, ^UiU^- etc. nicht scheinbare, sondern wirkliche

Duale und hnliche Zusammenfassungen sind. Denn bei Wnschen,

Begrungen und Ergebenheitsrufen sind Wortpaare blich: iX*u*Jl
** * * rr s;

JUSVl^, ^4y*o^ UaI, *IL^ L^^o usw.1

5 Die vorliegende Inschrift bedeutet danach: ,,'Alatsr, Sohn des

'Amr (oder 'Omar etc.), der Werkmeister, hat dies fr seinen Herrn

hergestellt. Zweimal Heil ihm!" Der Segensruf kann dem Werk

meister, wie seinem Herrn gelten. Der Name des Herrn ist hier also

nicht genannt. Dies ist so zu erklren, da die zwei Zeilen, obwohl

io in sich abgeschlossen, doch nur die Knstlersignatur" enthalten,

whrend die eigentliche Widmungsinschrift von ihr getrennt darber

stand. Das uere Bild wird dasselbe gewesen sein, wie bei der In

schrift MLLER, Tafel IV, 25.

Die folgenden beiden Inschriften sind nur Fragmente.

'5 C. Art der Ausfhrung wie bei A, jedoch minder sorgfltig.

:fynna jtyn .p

fi :nntns :*ns

Von" heit im Altnordarabischen p, nicht p, wie in den jeme
nischen Mundarten, vgl. Ephem. II, p. 429 b, s. )B; ^.o zwischen"

20 pat auch nicht, daher mu man schon p als Sohn" auffassen. Sohn

des (Gottes) Ba'l" wre denkbar, wenn hier von einem Knige die

Rede sein sollte, vgl. Ephem. II, p. 384, jedoch ist *?V3 hier eher ein

abgekrzter Personenname, wie by$ I Chr. 5, 5 und Baalu, BccdX von

Tyrus. Auch bysni ist ein Personenname und soviel wie ^3303, das

25 gerade in el-'Ola gefunden ist (Mller, a. a. O., p. 80, s 35). Die

Assimilation des 3 an das 3 findet sich auch im verwandten palmyre-

1 Das heutige l^^XXsw^o ist erst nach den lteren Dualen gebildet. 6^3=-,

^^r'^2'" gehren.nicht hierher; sie knnen nach der Analogie von &*Q*, <**^ ge

bildet sein, vgl. Barth. ZDMG XLII (1888), p. 355.

31. 7. 11.
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(/. auch 2. UmSchlagseite)

3. Heft: Die Namen der Alphabetbuchstaben. ber einige Siegel und Gewichte mit

semitischen Legenden. Zur Mesainschrift. Phnizische Inschriften. Punische und neu

punische Inschriften. Hebrische Inschriften. Aramische Texte auf Stein, Ton und Papyrus.

Nabatische Inschriften. Palmyrenische Inschriften. Mit 26 Abbildungen. 1906. 7.50 M.

3. Heft: Palmyrenische Inschriften (Fortsetzung). Griechische und lateinische Inschriften.

Altnordarabisches. II. Sdarabische Inschriften. Miscellen. Ein persisch-gyptischer

Siegelzylinder. Zu den Oxforder aramischen Ostracis. Zu Brnnow's Provii cia Arabia" II.

Wortregister: A. Nordsemitisch. I. Kanaanisch. 2. Aramisch. B. Sdsemitisch. I. Nordarabisch.

2. Sdarabisch und thiopisch. C. Griechisch. D. Lateinisch. Sachregister. Mit 6 Ab

bildungen. 1908. 6 Mark.

Dritter Band.

1. Heft : Knig Zkr von Hamath. Aramische Inschriften auf Tontafeln aus Babylonien.

Aramische und phnizische Ostraka. Eine palmyrenische Grabschrift aus Constanza in

Rumnien. Steininschriften und Tesserae aus Palmyra. Mit 5 Tafeln und 6 Abb. im

Text. 1909. 3 Mark.

2. Heft: Hebrische Inschriften. Phnizische Inschriften. Punische und neupunische
Inschriften. Aramische Inschriften. Drei Siegel mit semitischen Legenden. Zu den

aramischen Papyri. Nabatische Inschriften. Mit l Tafel und 6 Abb. im Text. 1909.

3.20 Mark.

3. Heft: Die phnizischen und aramischen Inschriften in den Tempeln von Abydos in

gypten. Aus dem Museum in Kairo. Palmyrenische Inschriften. Zwischen Homs und

Hamah. Verschiedenes aus Syrien. Die Stele von rdek-burnu. Inschriften aus

el-'Ola. Mit 9 Tafeln und 87 Abb. im Text. 1911. 8 Mark.

Beim Bezug der ganzen Reihe und bei Bestellung der Fortsetzung liefere ich die

beiden ersten Bnde vorbergehend fr 28 Mark statt 33.50 Mark.

Altsemitische Texte
herausgegeben und erklrt von

Mark Lidzbarski

Erstes Heft

Kanaanische Inschriften

(Moabitisch, Althebrisch, Phnizisch, Punisch)

64 Seiten Mit 8 Abbildungen 2 Mark

Verlag von Alfred Tpelmann (vormals J. Ricker) in Gieen
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Die Religion Babyloniens und Assyriens
von

Morris Jastrow jr.

Vom Verfasser revidierte und wesentlich erweiterte bersetzung.

Bis jetzt sind erschienen:

I. Band. (= i. bis 7-Lfrg.) 564 Seiten. 1905. Geh. 10 M., geb. 13 M.

8. bis 17. Lieferung, durchschnittlich zu 5 Bg, je M. 1.50.

Die soeben erschienene 17. Lieferung schliet das XX. Kapitel Vorzeichen

und Deutungslehre" ab und beginnt das weit krzere letzte Kapitel XXI lwahr-

sagung, Tier-, Geburts- und sonstige Omina".

Sptestens in Jahresfrist wird das Werk, wie jetzt bestimmt erklrt

werden kann, mit ausfhrlichen Registern vollendet vorliegen und die

versprochene Bildermappe erscheinen.

Aus den Besprechungen:

Die Fachliteratur ist bis aufs neuste benutzt, doch sucht berall der Herausgeber sein

eigenes Urteil durchzufhren. Wie die voraufgehenden Hefte sind auch die neuen ein Beweis

fr die Grndlichkeit des immer mehr zu einem Standwerk ber die babyl.-assyr. Religion
sich entwickelnden Buches. Theolog. Jahresbericht fr 1909.

On comprendra le rde labeur entrepris et courageusement poursuivi par M. Jastrow, si

Ton se represente la quantit des travaux assyriologiques publis actuellement: textes, traduc

tions et commentaires, savantes monographies, discussions, notes, articles de revues. Le

nombre des periodiques auxquels les assyriologues confient le fruit de leurs investigations
risque de dcourager les plus patients chercheurs. M. Jastrow a su s'orienter dans ce laby-
rinthe, choisir les meilleurs travaux, en recueillir habijement la substance, et glaner un peu

partout dans le vaste champ de la litterature babylonienne. II a donc amasse dans un seul

ouvrage des tr^sors d'e'rudition pars en cent volumes difficilement abordables. II a com-

pulse" maintes fois les inscriptions historiques, Iditees les premieres et assez facilement

d^chiffrees; il a Studie' les textes plus obscurs interpr&es par Tallqvist, Zimmern, King,

Campbell Thompson, sur les incantations de diverses sortes, la sorcellerie, les mauvais esprits;
il connait les documents relatifs aux presages, dont Alfred Boissier s'est fait une specialite;
il prend la fleur des hymnes et p'saumes sumeriens, edites ici et l en ces dernieres annees.

L*Enumeration serait longue. La methode de l'auteur consiste prsenter de longs extraits

des textes les plus importants et les mieux conserves, en les accompagnant d'un sobre com-

mentaire. Les chapitres s'ouvrent ou se ferment sur des considerations plns genlrales et des

vues syntheiiques. De nombreuses traductions de textes doublent le prix de Pouvrage
je veux dire sa valeur documentaire .... Souhaitons qu'un ouvrage aussi utile, mine

inepuisable de faits et de renseignements pour lTustorien des religions, se poursuive sans

encombre, se perfectionne encore et s'acheve, sans de trop grands delais, par les soins du

savant et infatigable auteur. Recherche* de Science religieuse, lere annee no. 3.

Druck von W. Drugulin in Leipzig.
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Bogen Umfang (je nach der Anzahl der Tafeln und Abbildungen) vereinigt
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werden vom 3. Band an nicht abgegeben.

Erster Band.

Mit 49 Abbildungen. 1900 1902. Preis 15 Mark.

1. Heft: Eine Nachprfung der Mesainschrift. Altsemitische Inschriften auf Siegeln und

Gewichten des Ashmolean Museum zu Oxford. Zu Sidonia 4. Eine "Weihinschrift aus. Kar

thago. Eine punische tabella devotionis. Neue punische Eigennamen.
'

Inschriften aus

Constantine. Eine dreisprachige Inschrift aus Tunisien. Neupunische Inschriften aus Maktar.

Zur Siloahinschrift Kleinere hebrische- Inschriften. Aramische Inschriften aus Kappa-
docien. L Palmyrenische Inschriften. Der Qasstsa dt daira und die Tracht der Palmyrener.

Mandische Zaubertexte. Miscellen. "jDDW. Zu den semitischen Zahlzeichen. Mit 18

Abbildungen. 1900. 5 Mark.

2. Heft: Der Ursprung der nord- und sdsemitischen Schrift. ber einige Siegel mit

semitischen Inschriften. Philokles und Tabnit. Eine phnizische Inschrift aus Memphis.

Karthagische Altertmer in Kiel. Punische Grabinschriften. Punische Talismane.

Hebrische Inschriften. Palmyrenische Inschriften. Griechische Inschriften aus Syrien.
Sdarabische Inschriften. Archologische Arbeiten und Funde. Miscellen Kephir im AT.

Zur Bauinschrift des Bar-Rkb. Eine aramische Inschrift aus Babylon. Zu Vog 15 j. Zu den

semitischen Zahlzeichen. Rtpertoire d'ipigraphie slmitique. Mit 12 Abbildungen. 1901. 5 M.

3. Heft: Baisamem. Der Ursprung des Alphabetes. Semitische Legenden auf Siegeln
und Gewichten. Phnizische Inschriften. Punische Inschriften. Hebrische Inschriften.

Aramische Inschriften aus Kappadocien. II. Nabatische Inschriften. Palmyrenische
Inschriften. Nachtrge. Wortregister: A. Nordsemitisch. I. Kanaanisch. 2. Aramisch.

B. Sdsemitisch. C. Griechisch und Lateinisch. Sachregister. Mit 19 Abbildungen. 1902. 5 M.

Zweiter Band.

Mit 1 Schrifttafel und 38 Abb. 1903 1907. Preis 18.50 M.

1. Heft: Semitische Kosenamen. Altnordarabisches. > Phnizische Inschriften.

Punische Inschriften. Neupunische Inschriften. Hebrische Inschriften. Nabatische In

schriften. Palmyrenische Inschriften. Griechische und lateinische Inschriften. Sdarabische

Inschriften. Archologische Arbeiten und Funde. Miscellen. Der Ursprung von (pXf*.

Das Alphabet und die Hieroglyphen. Baisamem. Bemerkungen Nldekes, Mit einer Schrifttafel

und sechs Abbildungen im Text 1903. 5 Mark.

(Fortsettung auf der j. C/mseAlag-seile)
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nischen Namen ton1. HB ist wohl nicht vollstndig, auch ist das

B unsicher; eventuell knnte HB die Partikel S mit dem Dual von

1 =y sein, nnei konnte, wenn man von H absieht, hier eine Ver

balform mit Suffix sein; es scheint hier auch mitten im Satze zu

stehen.

D. Unterer Teil einer Sule. Die untere Hlfte ist viereckig,
die obere zu einem Achteck behauen; so ist wohl auch der Stein

Eut. 36 bei Mller, a. a. O., p. 6g, Taf. IV, s. n. 17 geformt. Die

Sule hat wohl erst die Inschrift erhalten, nachdem sie zum Achteck

behauen war. ben geht der Schnitt durch eine Zeile, rechts oben 10

an der Basis ein Bruch durch die Schrift.

ino ist wohl vollstndig. Das Wort findet sich fter in den sa-

bischen wie in den minischen Inschriften, vgl. MLLER, ZDMG

XXXVII (1883), P- 401 ff., Wiener Hofmuseum, p. 38f., Mordtmann .

Himjarische Inschriften, p. 8 f., 67, Beitrage, p. 99, HO, 17. Es wird 20

im Sinne von Gnadenbezeugung'' aufgefat, doch scheint es in Gl.

343. 3 (Pn P) etwas Konkretes zu bedeuten. BrDKi ist Niphal.
Diese eigentmliche bervolle Schreibung auch in HJJK3n, "^Dton bei

MLLER, a. a. O., p. 71, n. 23; ein He steht hier nicht vor dem Nun.

VSiT'IB enthlt die Form ''IB, siehe zu B, mit dem Suffix dualis; 25

bei MLLER, p. 63, s. n. 8 steht ^onmn! Wiym "DilBIB, die Nomina

im Singular.

1 Ich habe erwogen, ob ^J>3ri3 nicht eine Verbalform "JESro zu bV2 sein knnte,

doch ergibt sich dafr keine plausible Erklrung.

Lidzbarski, Ephemeris III. 16
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Eine phnizische Inschrift aus Zendschirli.

Die Ausgrabungen in Zendschirli wurden im Jahre 1902 unter

Leitung F. v. Luschan's, dem Gustav JACOBY, A. v. Le Coo und

Hubert SCHMIDT zur Seite standen, fortgefhrt. Als Aufgabe wurde

angesehen, die Nordwestecke des Burghgels hinter der 1894 halb

5 freigelegten Halle, die Hilani II und Hilani III verbindet, zu untersuchen

und die Ausdehnung dieser Halle nach Sden festzustellen. Die

wichtigen Ergebnisse dieser Arbeit sind im vierten Hefte der Aus

grabungen in Sendschirli vorgelegt.
I Eine allgemeine Einleitung, die

vorzglich ber Anlage und Zweck der ausgegrabenen Bauten orien-

10 tiert, und eine Beschreibung der Skulpturen ist von F. v. LUSCHAN

beigesteuert, der detaillierte Architekturbericht von G. JACOBY geliefert.

Nrdlich von der Halle wurden zwei Gebudekomplexe ausgegraben,

die als J und K bezeichnet werden, und der ganze nach Sden ver

laufende Hallenbau, hier P genannt, freigelegt. Die Entstehungszeit

15 dieser Bauten lt sich aus den Inschriften erschlieen. Die Bau

inschrift des Bar-Rkb wurde im Jahre 1891 in dem nrdlichen Teile

dieses Hallenbaues gefunden (p. 377), v. LUSCHAN meint jedoch,

da ihr ursprnglicher Platz am Eingange zum Bau K war. Diese

Annahme ist aufzugeben. In dem Bau J wurde in situ ein Orthostat

20 mit der Inschrift eines Knigs ID^B gefunden, die er selber sich zu

Ehren gesetzt hat. Der Schlupassus der Bauinschrift des Bar-Rkb,

der erst jetzt nach diesem Funde ganz verstndlich ist, lautet: Ein

gutes Haus besaen nicht meine Vorfahren, die Knige von Sam'al;

nur jenes Haus des KLMU hatten sie. Dasselbe war ihnen ein

25 Haus fr den Winter, dasselbe ihnen ein Haus fr den Sommer, da

her habe ich dieses Haus gebaut." Der Stein kann nach diesen

Stzen nur in einem Bau gestanden haben, der unter Bar-Rkb neu

geschaffen, nicht etwa nur renoviert wurde. Er sollte zur Ergnzung

des lteren Hauses des KLMU" Sommer- oder Winterrume ent-

30 halten. Der Bau K kann dieser Bau nicht gewesen sein, denn er ist,

wie nach v. LUSCHAN feststeht, lter als die Zeit des Bar-Rkb. Man

kann sich ihn auch weder als besonderes Sommer-, noch als beson

deres Winterhaus denken. Dagegen pat alles fr den Hallenbau.

1 Ausgrabungen in Sendschirli ausgefhrt und herausgegeben im Auftrage des

Orient-Comics zu Berlin. IV. Berlin, 191 1. S. 237380, Taf. ILLXVII. 40.
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In diesem wurde in situ der Orthostat mit dem Bilde des sitzenden Bar-

Rkb gefunden. Es war eine weite Anlage, die, wie v. LUSCHAN mir

sagt, als Sommerhaus" sehr geeignet war. Die Bauten J und K

hatten zwar auch offene Hallen, doch waren diese nach Sdwesten

geffnet, und im Sommer mu es in ihnen sehr hei gewesen sein. 5

Der Bau J rhrt sicher vom Knig KLMU her. Er erhielt in K einen

Anbau, wahrscheinlich noch unter demselben Knig, und die beiden

Hauten wurden zusammen als Haus des KLMU" bezeichnet. Sie

gengten Bar-Rkb nicht, der sich noch ein besonderes Sommerhaus"

schaffen wollte, und er lie den Hallenbau auffhren. 10

Die bei den letzten drei Grabungen gefundenen Skulpturen werden

von F. v. LUSCHAN eingehend beschrieben und in archologischer
und ethnologischer Hinsicht vortrefflich beleuchtet. Das schne Re

lief mit der beim Mahle sitzenden vornehmen Frau wird in neuen

guten Reproduktionen mitgeteilt (p. 325 ff, Taf. LIV). Den Ortho- 15

staten mit dem sitzenden Bar-Rkb, eines der schnsten Stcke, die

Zendschirli geliefert hat, lernen wir erst jetzt kennen (p. 345 ff, Taf. LX).

Der Stein mit dem schreitenden Bar-Rkb und der Bauinschrift war

schon von CLERMONT-GANNEAU im Album d'Antiquites orientales

(pl. XLVI) verffentlicht, aber dieses Album ist ein Torso geblieben 20

und nur wenigen zugnglich; in dem neuen Hefte wird das schne

Werk eher bekannt werden (p. 377 ff, Taf. LXVII). Ein wertvolles

Stck der Rundplastik ist eine Gtterstatue auf bildgeschmcktem

Sockel, die an der stlichen Auenmauer von J gefunden wurde. Die

Statue steht der des Hadad sehr nahe; der Sockel zeigt zwei Lwen, 25

die von einem Mann in Galopp an der Mhne gehalten werden

(p. 362 ff). Der bedeutendste Fund aber ist die bereits erwhnte In

schrift des Knigs KLMU (p. 374 377). Sie ist in reinem Phnizisch

abgefat und ist das wichtigste unter allen bis jetzt gefundenen ph

nizischen Sprachdenkmlern. Vor der Eschmunazarinschrift hat sie 30

das inhaltliche Interesse, vor dem Opfertarif von Marseille die Voll

stndigkeit, vor beiden das hohe Alter voraus, v. LUSCHAN hat eine

vorzgliche Nachzeichnung des Herrn Kilz wiedergeben lassen, er

knpfte selbst einige Bemerkungen an den Inhalt, sonst berlie er

es den semitisti.schen Kreisen, auerhalb dieser Publikation ihre Deu- 35

hingen mitzuteilen, ein Verfahren, das nur gebilligt werden kann.

Die Entzifferung wurde gleich von verschiedenen Seiten in Angriff

genommen, und einige Wochen nach dem Erscheinen des Heftes war

10*
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der Text in den Hauptzgen erklrt. Auf Anregung v. Luschan's

wurde mir das Heft vom Orient-Comite freundlichst berwiesen, doch

verzgerte sich die bersendung, und ich habe es erst Anfang Dezem

ber, einige Wochen nach dem Erscheinen, erhalten. Immerhin traf

5 es sich gnstig, da ich es bereits eine Woche in Hnden hatte, als

die erste Erklrung des Textes, die von Littmann, erschien, so da

ich unabhngig von der Auffassung anderer zu einem Urteil ber In

halt und Zweck der Inschrift gelangen konnte. Die in der Deutschen

Literaturzeitung mitgeteilte bersetzung und Erklrung weicht von

io den anderen sehr wesentlich ab.1

Auf dem Orthostaten, der die Inschrift trgt, ist links der Knig
stehend oder schreitend dargestellt. Dasselbe Bild findet sich auf

einer kleinen oben abgerundeten Stele, die im Hallenbau P lag, wo

hin sie schon im Altertum verschleppt wurde, nur steht hier hinter

15 dem Knige noch ein Diener (p. 372 ff, Taf. LXVI). Den Kopf des

Knigs bedeckt ein Helm, der oben in eine Spitze ausluft. Unter

dem Helme wurde anscheinend eine Schweikappe getragen, deren

Rand sichtbar ist. Nicht zu erkennen ist, wozu ein Band gehrt, das

hinter dem rechten Ohre zusammengeknotet ist, und dessen zwei Enden

20 lang auf die Schulter herabfallen. Haupthaar und Bart sind voll und

gelockt, Ober- und Unterlippe rasiert. Rumpf und Beine umgibt ein

bis zu den Kncheln reichender Unterrock, der unten einen Besatz

in Form von Blumenkelchen trgt. Die rmel, auf der kleinen

Stele deutlicher als auf dem Inschriftenstein, sind kurz und bedecken

25 nur etwa die Hlfte des Oberarmes. Um den Rock ist ein mit

1 Die Inschriften des Knigs Kalumu. Von Enno Littmann. Sitzungsberichte der

Preu. Akademie der Wissenschaften 1911, p. 976 985. Besprochen von G. Hoffmann,

Theolog. Lileraturztg. 1912 (6. Januar), col. 5 8 und M. Lidzbarski, Deutsche Lileraturztg.

1912 (13. Januar), col. 92 96. D. H.Mller, Anzeiger der Wiener Akademie, phil.-

histor. Klasse, 191 1, p. 272 280, 304 306. Die 7ieue Inschrift aus Sendschirli. Von

F. E. PEISER. Oriental. Literaturzeitung 191 1, col. 540545. Zu den Inschriften des

Knigs Kalumu. Von C. Brockelmann. Sitzungsber. d. Preu. Akad. d. Wissensch.

191 1, p. II 42 1146. F. PRAETORIUS, Zur kanaanischen Inschrift von Zengirli.

ZDMG LXV (191 1, eigent. 191 2), p. 861. M.-J. Lagrange, La nouvelle inscription

de Sendjirly. Revue biblique, N. S. IX (1912), p. 253259. J. H.VLEVV, Les in

scriptions du roi Kalumu. Rev. sem. XX (1912), p. 19 30. Die Inschrift des Knigs

Kalumu. Von J. Hehn. Biblische Zeitschrift X (1912), p. 113 124. Bei Abfassung

der angefhrten Besprechung waren mir auer der Arbeit Littmann's die von D. H.Mller

(die erste) und Peiser bekannt. Mit Peiser berhre ich mich in der Erklrung der Worte

T nbv by\ DTIN D3^ ronoa, aber diese Auffassung teilte ich Littmann mit, bevor

Peiser's Arbeit erschienen war.
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Fransen besetzter Schal in drei Windungen gelegt, der um die Hften

durch einen glatten Grtel (wohl von Leder) zusammengehalten ist.

Um den unteren Teil der Oberarme sind Spangen, um die Hand

gelenke Armbnder mit einer Rosette in der Mitte gelegt. Der rechte

vordere Arm ist mit ausgestrecktem Zeigefinger erhoben, der linke, 5

hintere gesenkt, und die Hand hlt eine Blume. Die Fe tragen

Sandalen, die hinten, am Spann und an der groen Zehe durch

Schnre befestigt sind.

Rechts vom Kopfe stehen in einer Reihe vier Symbole, dieselben,

die auch dem Bilde des Bar-Rkb mit der Bauinschrift beigegeben

sind, nur da bei KLMU der Venusstern fehlt. Vom Kopfe beginnend 10

nach rechts sind es: die gehrnte Kappe, der noch nicht mit Sicher

heit gedeutete Gegenstand1, die geflgelte Sonne und die Mondsichel

mit der Scheibe.2

1 Heiin, p. Il6 hlt ihn fr einen Pferdezaum.

* Die Nachbildung in dem Hefte der Mitteilungen aus den Orientalischen Samm

lungen, p. 375 wurde fr die Arbeit Hi.iin's in verkleinertem M.u:>>tabe reproduziert. Die

lleri|rsche Verlagsbuchhandlung hat das Klischee in entgegenkommender Weise fr die

Ephiincris zur Verfgung gestellt.
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Die Inschrift ist auf dieselbe Weise ausgefhrt, wie die reinara

mischen Inschriften des Bar-Rkb (zusammengestellt in meiner ^ord-

semitischen Epigraphik, Taf. XXIV): erhabene Schrift, zeilentrennende

Linien, worttrennende Punkte.1 Doch ist der Duktus hier viel lter,

5 ja er ist zum Teil noch altertmlicher als in der Hadadinschrift. Die

Schfte bei 3, , 3 sind etwas mehr gebogen als dort, und beim "I ist

der Schaft krzer als beim "l. Wie der Inhalt, so ist auch das uere

in zwei Abschnitte geteilt, und der Steinmetz richtete es sehr ge

schickt ein, da beide Teile gleichviel Zeilen haben, obwohl der erste

i krzer ist als der zweite.

Ich gebe zunchst eine Transkription, die sich eng an die Zeich

nung anschliet. Worttrenner setze ich nur da, wo die Zeichnung

sie hat. An verschiedenen Stellen vermit man Punkte, wo man dem

Sinne nach eine Worttrennung erwartet. Zweifellos sind Punkte ab-

15 gesprungen, vielleicht schon whrend der Arbeit. Wie anderwrts

(s. oben p. 193) ist auch hier nicht immer fr den Punkt ein beson

derer Raum gelassen, sondern der vom Buchstabenbild freigelassene
Raum wurde ausgenutzt. Der Steinmetz mute ihn daher oft auf

engem Rume herausarbeiten, da ging der Meiel leicht fehl und

20 schlug den Punkt ab. Daher lt sich nur dem Rume nach schwer

sagen, ob ein Punkt dagestanden hat oder nicht. Es scheinen auch

eng zusammengehrige Wrter, namentlich wenn das eine kurz ist,

zusammengeschrieben zu sein, nicht blo PIBD2 und nDDil Z. 14, 15,

sondern auch -ll?D*? Z. 8, liybx Z. 14, 15 und vielleicht auch mbl

25 Z. 11 trotz der Trennung in Z. 12, ebenso pntyn in Z. 16 trotz *?JD

"I3 in Z. 15.

a.

sn "in )b2 -pa 1

[*ty]fi by\ hw by -q:i -]bn 2

n pi ty tai oti na pi tys tai nan p 3

rfo wd -an in lote jan tys tai bm 4

i ibn ronan m nn p omt-toi fys ^n 5

rfoa tswon mte to ra n[n]bb t rbm toi m 6

inen trn -|te ty mw t nta* [oaji p 7

*

riioa -qji t?n )/v nzby it?*ofo ty -p s

1 Diese Art der Ausfhrung ist von den chetitischen Denkmlern bernommen.
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b.

on ]*b "OK on by nnt?"1 nti in iD^n -pa 9

nn^n an ann^D p^r ff^n anb io

d nn sdVi n nn ^ -jjxi

tyn w t? p m te sdi n nn ^1 n

tyn w t\b& |B m ^n ^i ny

^n sdi pn tym *pn tym ipn 12

n son ^m njttD^ )nn tn

nt? nom t6 onnt^o nnon "pro y 13

:nn 'di Dn Dn" t?n: an trnj

nym Diijn^> mn^K onnts^ tiBon pr) jnnn ntr ir i4

tibdh nnt?*1 di ann^ 123b n 15

m:6 pk ia* tyn twn nntr

nn tyn tenm non^ pk pntyn 1 nrrcn 16

Z. 1. Nach "03N in Pan. 19 darf man vielleicht annehmen, da

auch der Verfasser dieser Inschrift auokhi gesprochen hat. Im Ph- 15

nizischen wurde bekanntlich bei *03K nicht berall das i am Ende

gesprochen, vgl. Altsemitische Texte I, p. 12. 1D"?D ist nach der

Endung ;//// kleinasiatisch, nicht, wie Littmann (nach Frank) und

Hehn annehmen, babylonisch kalumu. Der w-Laut am Ende wurde

wohl konsonantisch gesprochen,
'

sonst wre er phnizisch vielleicht 20

nicht ausgeschrieben, wie ja auch die Endung am Verbum nicht

geschrieben wird. Fr 13S kennt man nach TTava/aric;2 die Vokali-

sation, fr 1D"?D nicht, und es ist unsicher, wie der Anfang zu vokali-

sieren sei. Doch ist die erste Silbe vielleicht kil, denn dies findet

sich hufig als Element am Anfange kleinasiatischer Namen, vergl. 25

KRETSCHMER, p. 368.^ Fr eine sptere Zeit wrde man allerdings

erwarten, da eine griechisch durch ki\ wiedergegebene Silbe semitisch

bp geschrieben sei. Aber die Darstellung der Palatale schwankt bei

kleinasiatischen Namen sehr, und der vielleicht mit demselben Element

Vgl. Kretschmer, Einleitung in die Geschichte der griechischen Sprache, p. 332 f.

zur Endung muva.

1 Karisch, vgl. Kretschmer, a. a. O., p. 333.

3 Pl im:k umschreibt den Namen Kilamm mit Rcksicht auf einen Kili-J'esub. Es

ist mglich, da dieses Kili dasselbe Element ist.
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kil zusammengesetzte Name KiXiKia wird assyrisch hilakku, aramisch

ibft geschrieben. Ich schreibe daher einstweilen Kilam.1

In dem sonst rein phnizischen Texte erscheint 13 als einziges

aramisches Wort. hnliches haben wir auch in den ltesten nord-

5 arabischen Inschriften (vgl. Ephem. II, p. 35), doch ist dort der Grund

ein anderer. Das Aramische ging in den syrisch-arabischen Zwischen

lndern als Schriftsprache dem Arabischen voraus. Zu der Zeit als

einzelne Araber den Versuch machten, ihre eigene Sprache zur Schrift

zu verwenden, war das Aramische noch neben dem Griechischen die

10 Sprache des amtlichen und geschftlichen Verkehrs. Es hatte sich

eingebrgert, das Personale aramisch anzugeben, und dies wurde

auch in den arabischen Texten beibehalten. Dagegen war in der

Nordmark nach dem, was die Denkmler uns zeigen, nicht das Ara

mische dem Phnizischen voraufgegangen, sondern umgekehrt. Wenn

15 nun 10"?D sich dennoch als B 13 bezeichnet, so kann ich es nur so

erklren, da die Familie aramisch war, da die Form des Patrony-

mikon halb erstarrt war und daher auch in dem phnizischen Texte

beibehalten wurde.

Der Name des Vaters des Kilam ist in Z. 1 TJ in ZZ. 3, 9 HTl

20 geschrieben. Letztere Schreibung war wohl auch in Z. 1 beabsichtigt,

aber der Steinmetz ist in die Symbolfiguren hineingeraten und konnte

das Wort nicht ausschreiben. Er htte im Grunde das K noch an

den Anfang von Z. 2 setzen knnen, wie auch in Z. 12 ff. einzelne

Buchstaben in die folgenden Zeilen gerckt sind. Aber die Arbeit

25 auf dem Steine war nicht ganz frei. Der Knstler hatte wahrschein

lich erst Bild und Inschrift auf einem Modell ausgearbeitet. Die

Zeilen waren dort schon genau so eingeteilt, wie sie auf dem Steine

stehen sollten, und dort stand wohl das K noch in der ersten Zeile.

Die Arbeit auf dem Steine selbst wurde vom Knstler oder einem

30 Gehilfen ausgefhrt, und die Inschrift wurde hier erst in bereinstim

mung mit dem Modell leicht vorgezeichnet. Aber bei solchen Arbeiten

folgt man nicht immer genau dem Vorri, und das definitive Bild

fllt bald breiter, bald schmler aus. Hier wurde es zu breit, und

das fand keinen Platz mehr in der Zeile. Wollte der Steinmetz es

1 Kretschmer fhrt a. a. O., p. 333 auch den Namen Xr\pa^vr\<; aus Samos an.

Ein bergang von 1 zu r oder ein dialektisches Schwanken wre denkbar, und die beiden

Namen knnten identisch sein, doch ist es bei unserer geringen Kenntnis der klein-

asiatischen Sprachen unmglich, darber etwas Sicheres zu sagen.
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gegen die Vorlage in Z. 2 setzen, so htte er hier alles zusammen

rcken mssen, und er scheute die Mhe. Auch hatte er vielleicht

die Arbeit nach unten fortgesetzt, bevor die linke Seite ganz fertig

war, und dann konnte er in Z. 2 nichts mehr nachtragen.

Nach Z. 2 f. war 133 ein Vorgnger des KTt. Zwischen beiden 5

wird noch HD3 genannt, aber das schliet nicht aus, da "133 der

Vater des NT! war, wie auch zwischen KTI und 10^3 noch ein bn

regiert hat. Mit Rcksicht darauf kombiniert v. LUSCHAN diesen KTl

mit dem auf dem Monolith Salmanassars II. fr 859 und 854 ge

nannten Haian, Sohn des Gabbar von Sam'al. Diese Identifizierung 10

wurde mit Recht von allen angenommen. Es ist freilich auffallend,

da in der einheimischen feierlichen Bauinschrift eine Kurzform des

Namens, von den Assyrern, denen der Name vielleicht nur mndlich

mitgeteilt wurde, die volle Form gebraucht ist. Aber vielleicht wollte

man gerade den Fremden gegenber die populre Form nicht an- 15

wenden. So schreiben auch vielfach die Palmyrener bei bilinguen

Texten im palmyrenischen Teile eine Koseform, im griechischen die

volle Form (vgl. Ephem. II, p. 282 f.). Vom Namen Haian wurde

bereits oben p. 200 gesprochen. Da hier NTl mit n geschrieben ist,

schliet die Identitt von Haian mit p nicht aus. l Ich verweise auch 20

darauf, da z. B. derselbe gyptische Laut t aramisch durch , ph

nizisch durch 21 wiedergegeben wird, obwohl die Schriftstcke aus

derselben Zeit stammen.2 Dem Haian b. Gabbar begegnen wir 859

854, zwischen ihm und Kilam regierte nach dieser Inschrift noch

bw. Die Inschrift mu also in der zweiten Hlfte des 9. Jahrhunderts 25

v. Chr. entstanden sein und ist somit eines der ltesten Denkmler

in Alphabetschrift.
Z. 2. "f? ist Verbum. Fr 123 ist durch die keilinschriftliche

berlieferung die Aussprache bekannt. Hier steht ,1N> wie in Hadad,

nicht bws&. ber das Verhltnis der beiden Namen zueinander ist 30

auch aus dem neuen Funde nichts zu lernen. 1W war wohl der che

titische, bif der semitische Name des Landes. Aber darum werden

sich beide Wrter kaum in der Bedeutung entsprochen haben, denn

Siehe die Bemerkungen ebenda und p. 223 f. Aus Liitm\nn, p. 985 ersehe ich,

da schon andere vor mir den Namen Haian mit dem des Hyksosknigs Chian identi

fiziert haben.

Vgl. meine Phnizische und aramische Kntgiu/sJuiflen aus Elephantine, p. 7,

Anm. 2.
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eine Gegend, die den Semiten als der Norden galt, war es nicht auch

fr die Chetiter. "?3 kennen wir bereits aus dem Phnizischen als

Negation. bys> bl) und er tat nichts". LiTTMANN nimmt an dieser

Aussage ber Gabbar und die anderen Vorgnger des Kilam An-

5 sto und bersetzt bys mit baute". Aber 33 ist im Phnizischen

ebenso gewhnlich und hufig gebraucht wie in den brigen semitischen

Sprachen, und wenn der Schreiber nur sagen wollte, da die frheren

Knige keine Bauttigkeit entwickelt htten, so htte er 33 ^>31 ge

schrieben. Der Verfasser will die Regierung des Kilam mglichst

io herausstreichen, und um ihr noch mehr Relief zu geben, wird die vor

hergehende Epoche als Zeit des Unheils und der Unttigkeit geschildert.

Dabei werden die Vorfahren des Kilam ber Gebhr herabgesetzt.1

Z. 3. p ist ]2 war", nicht p. Das folgende Wort enthlt den

Namen des Nachfolgers des Gabbar und ist nach Z. 16 n03 zu lesen.

15 D,ie linke Hlfte des Kopfes des Hi ist abgesprungen, und die Zeich

nung hat hier richtig eine kleine Lcke. Da nicht 133 sein Sohn"

zu lesen sei, geht schon daraus hervor, da das Suff. 3. sing, in dieser

Inschrift ^ ist. HD3 ist vielleicht auch kleinasiatisch; man beachte das

auf HO ausgehende Wort in der ersten Zeile der Inschrift von Ordek-

20 Burnu (oben p. 206), wo auch ein Name erwartet wird. 3 mein

Vater". Die Sufrixa 1. und 3. sing., die beide ^

geschrieben werden

mten, sind merkwrdigerweise in dieser Inschrift, da wo sie an einen

Konsonanten herantreten, graphisch nicht dargestellt. Lge die scrip-

tio defectiva nur beim Suffix 1. sing, vor, so knnte man den Schlu

25 ziehen, da es hier, wie spter im Aramischen, nicht gesprochen
wurde. Aber diese Annahme wre an sich schon unwahrscheinlich,

wird dazu durch dieselbe knappe Schreibung beim Suffix 3. sing, vllig

beseitigt. Das jedoch scheint mir aus dieser Schreibung hervorzugehen,
da das Suff. 3. sing, nicht als Diphthong, etwa oi gesprochen wurde.

30 Auffallend ist, da bei den engeren Verbindungen "OK n3 und "OK DD2

das Suffix ausgeschrieben ist. Da der Schreiber etwa diese Ausdrcke

aus einem anderen Texte bernommen habe, in dem das Suffix ge

schrieben war, ist mir nicht wahrscheinlich. Ich wurde gefragt, ob "OK

nicht an den beiden Stellen meine Vter" heien knnte. Ich verneinte

35 es, denn es scheint mir ganz ausgeschlossen, da das Phnizische einen

1 Siehe auch weiter unten p. 232.
2 Vgl. Bauinschrift Z. 7, 12.
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Plural D3K hatte. Auch haben die aramischen Parallelstellen den Singu
lar. nK ist am ehesten als mein Bruder" aufzufassen, doch ist auch sein

(des Haj) Bruder" denkbar. In Ja'di kam vielleicht immer das lteste

Mitglied der herrschenden Familie auf den Thron, wie bei den Osmanen,

oder Kilam war beim Tode des Haj noch unmndig, und da wurde 5

die Herrschaft erst von einem Bruder des Haj bernommen.

Z. 4. b$& knnte allerdings, wie LiTTMANN vermutet, Von Gott"

bedeuten, doch liegt das Part. pass. von bx nher. Da die Familie

wahrscheinlich aramisch war (siehe p. 224), lese ich b&Uf. Die genea

logische Zusammengehrigkeit der genannten Herrscher lt sich nicht 10

konstruieren, da es unsicher ist, ob 1133 ein Sohn des Gabbar und

ob 7Kty ein Bruder des Haj oder des Kilam war. Auch ist keine

Verbindung zwischen Kilam und QRL, dem Vater des Panam, vor

handen, doch kann kein weiter Zeitraum zwischen beiden gelegen

haben, ja QRL war vielleicht der direkte Nachfolger des Kilam. 15

Nach den frheren Ausfhrungen (p. 224) nehme ich an, da auf "13

auch hier ein Name folgt und nicht etwas wie legitimer Sohn" oder

eine hnliche Wendung dasteht. Das Taw ist sicher, daher kann hier

nicht der Vater genannt sein. Die Zeichnung deutet hinter Taw noch

ein Mem an, und dahinter kann noch ein Taw gestanden haben; 20

IJ?, TeXecrtWa, wrde gut als Frauenname passen.1 Kilam war

vielleicht von einer anderen Frau des Haj als Sil, daher nennt er

auch seine Mutter. BMB ist t?K"D, vgl. aramisch C)7 10 und hTO

in Qoheleth, kaum tSMa.

Z. 5. Der Sinn von DiTiB^H hier, D^B^I in Z. 10 ist nach dem 25

Zusammenhange gesichert und wurde fast von allen erkannt: die

frheren". Auch die Form von D^bSt kann nicht zweifelhaft sein: es

ist ein von D^bS gebildetes Adjektiv. Aber das zweite 1 in DiriE1?"

ist mir unerklrlich. Bezeichnet es irgendeinen Hilfsvokal? Man wird

an die Verwendung des 1 im Minischen erinnert, dessen Schreibung 30

sonst ebenso knapp wie die phnizische ist.

Bis DTOB^n ist die Unttigkeit der Vorgnger beschrieben, es

folgt die Schilderung der Not und des Unheils, das frher und zu

Beginn der Herrschaft Kilams auf dem Lande lastete, p ist wie

derum p. Dil D3^>0 riDlOD steht parallel p131 p*?D nj?SD3 Bau- 35

inschr. 9 f. und 133 "O"? nj?SD3 Pan. 10, also n31D3 inmitten,

1 liclegt ist palmyrenisch das entsprechende Nn.
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unter" von "pl. Anders als hier wird dort die Wendung gebraucht,

um die hohe Stellung des Knigs zu kennzeichnen.

Z. 6. ^3 alle", absolut, wie in ^3 p bty mhte sich ab mehr

als alle" Bauinschrift 8 und in dem sinnverwandten Satze 13 73 11!

5 Gen. 16, 12. Auch in den Papyri von Elephantine wird ^3 so ge-

braucht. LlTTMANN erinnert mich an Wendungen wie Zj>y*i J.

Zu T nbw vgl. Had. 25. Es kann auch hier nur in feindlichem Sinne

stehen. Zwischen t?i? und 0 ist nur fr einen Buchstaben Raum, und

es lt sich kaum etwas anderes als ein Cheth ergnzen. UVibb ist

10 Infinitiv, abhngig von T nbtil mit einem nicht ausgeschriebenen Suff.

3. sing., das sich auf "OK n3 bezieht Ich fasse unb im Sinne von

essen, verzehren" auf, was eine Sttze in bm des folgenden Satzes

hat. Fr bekriegen"1 stnde eher "'S DlVl1?. 13 ist hier und in

Z. iof., wo die Form durch "pH besonders gesichert ist, Perf. 1. sing.

15 von p. PKD3 ist vieldeutig. Es kann weil", aber auch als ob"

bedeuten. Auerdem kann PK als tifyt Mann" und als P Feuer"

aufgefat werden. Dies bringt eine strende Unsicherheit in die Er

klrung des Doppelsatzes T n*?3 PN031 )pt I^BN P8D3, und in der

Tat gehen bei ihm die Meinungen ganz besonders auseinander. Die

20 beiden parallelen Stze schlieen sich nach meiner Auffassung an

Tlbb an. Die mchtigen Nachbarn streckten gierig die Hand aus,

um das Knigshaus von Ja'di zu verschlingen. Auch Kilam war in

ihre Gewalt geraten, denn bereits war sein Bart, seine Manneswrde,

und seine Hand, seine Wehrkraft, ihrer Gier zum Opfer gefallen. Mit

25 Rcksicht auf die auch sonst nachdrckliche und krftige Sprache
der Inschrift fasse ich den Doppelsatz als positive Aussage auf, nicht

als Vergleich als ob mir weggezehrt wre der Bart, als ob mir weg

gezehrt wre die Hand." 1"?3N ist Passiv und weiblich mit Beziehung auf

)pt und T. Es kann Perfekt sein. Dem hebrischen Tlbt entsprechend
30 wird das Perf. 3. sing. f. im Phnizischen btop geschrieben. Aber das

ursprngliche 1 des Femininaffixes wurde ja wohl auch einmal im

Kanaanischen gesprochen und kann in einem so alten Texte wenig
stens noch geschrieben sein. Wahrscheinlicher ist es mir allerdings,
da 1"?3K Partie, pass. ist. Die dem hebrischen 13113 entsprechende

35 phnizische Form wird noch in rmischer Zeit 1313 byrycth, upuxO

geschrieben.2 ]p\ und T hat man sich mit dem Suffix r. sing, zu

1 So Lv;k.\N(;e nach meiner Lesung.
2 Vgl. Nordsem. Epigraphik, p. 245 b.
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denken. Man knnte freilich auch l"?3ij, dann pl und T als Akkusa-

tive der Beziehung lesen, aber dies liegt weit ferner.

Von D. H.Mller, dann von Lagrange undHALEVY wird hier PN

im Sinne von Feuer" aufgefat: wie ein Feuer, das verzehrt den Bart,

und wie ein Feuer, das verzehrt die Hand." Dies knnte nur bedeuten, 5

da Kilam zwar in der Hand der Knige war, doch htten sie sich

die Finger an ihm verbrannt. Aber dann wre, wenn hier berhaupt

der Ausdruck )pl 1"?3K stnde, mindestens T 1^3N vorangestellt. Ich

habe erwogen, ob bei dieser Auffassung die Worte D3*? T3 131 bis

T 1"?DS nicht in engere Verbindung mit dem vorhergehenden Satze zu 10

bringen seien: das Haus meines Vaters befand sich mitten unter mch

tigen Knigen, und sie alle streckten die Hand aus, es zu verzehren, [auch
nach mir streckten sie die Hand aus], doch ich war in der Hand der

Knige wie Feuer usw." Aber schon da hier eine Ergnzung notwendig

ist, zeigt das Miliche dieser Erklrung,1 dann aber erwartet man eher 15

B 1"?D das den Mund verbrennt" als ]pT 1"?3K. Auerdem glaube
ich, da in der ganzen Partie Z. 58 die miliche Lage des Knigs
und des Landes geschildert wird, eine Schilderung, die mit den Worten

nii33 "13131 P3 pl" nby zum Abschlu gelangt, whrend im zweiten Teile

die unter Kilam eingetretene Heilszeit ausgemalt wird. Nur so ist der 20

tiefe Einschnitt zwischen den Zeilen 8 und 9 verstndlich, der uer

lich und stilistisch zum Ausdruck gebracht ist. Bei dieser Auffassung
gewinnt auch der Aufbau der Inschrift bedeutend an Plastik.

Z. 7 f. Es ist besonders zu bedauern, da der zweite Buchstabe

in DT1 zerstrt ist. Damit ist jedenfalls eine Vlkerschaft in nchster 25

Nhe von Ja'di gemeint, und sie wird sich vielleicht noch in den

Keilinschriften nachweisen lassen. Groe Schwierigkeiten bietet auch

der Satz 1P3*70 *by ^K 13P1. In der ersten Erklrung der Inschrift

sprach ich die Vermutung aus, da "pN versehentlich in ihn aus dem

Anfange von Z. 9 hineingeraten sei. Der Satz enthielte dann die 30

Begrndung zum vorhergehenden. Nach der in dieser Inschrift blichen

Schreibung lt sich 13P1 als IDPl und als 11DP1 und dementsprechend
der Satz verschieden auffassen: denn er hatte gegen mich den Assyrer-
knig gedungen" oder denn ihn hatte gegen mich der Assyrerknig
gedungen." Ich gab a. a. O. letzterer Erklrung den Vorzug, da es 35

nicht wahrscheinlich sei, da man von einem Kleinknig, was doch

1 Da bei tinbb das Suffix I. sing, mich zu verzehren" zu supponieren sei, ist

wenig wahrscheinlich.
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der D,}"1 *]?& sicherlich war, sage, er habe den Knig der Assyrer

gedungen. Man mte also 13P1 umschreiben, etwa er hat den

Assyrerknig um Geld gegen mich gewonnen", was bei der anderen

Auffassung nicht ntig sei. Aber schlielich ist auch die erstere Er-

5 klrung denkbar. Denn wenn der Knig der Assyrer wirklich vom

Knig der D. um Geld gegen Kilam gewonnen worden war, so ist

dem Schreiber eine despektierliche uerung wohl zuzutrauen.

Entschliet man sich "pK aufzugeben, so gewinnt die erste Partie

bedeutend an Einheitlichkeit. Von NLDEKE wurde mir entgegen-

10 gehalten, da in einer Knigsinschrift schwerlich ein Versehen vor

kommen werde. Aber die beiden anderen wichtigen phnizischen

Knigsinschriften, die des Tabnit und die des Eschmunazar, weisen

beide mehrere Fehler auf. Doch ist es immerhin milich, das nun

einmal dastehende Wort zu streichen.

15 Von R. SMEND wurde mir vorgeschlagen, "pK zu lassen und 13P

als Partie, act. aufzufassen: doch da dinge ich gegen ihn den Assyrer

knig". Diese Erklrung gibt auch Hehn. Sie hat den Vorzug, da

sie den Text ungekrzt lt, aber ganz einwandsfrei ist sie nicht.

Das Prsens lt sich verteidigen, und man wird entsprechende An-

20 Wendungen aus dem AT. erbringen knnen, aber was man hier er

wartet, ist das Perfekt, und 113P1 steht sicher nicht da. Es liee sich

freilich sagen, da der Steinmetz auch hier wie in Z. 1 fr den letzten

Buchstaben keinen Platz mehr hatte und ihn weglie, aber dann mu

wieder ein Irrtum angenommen werden.1

25 War Kilam zur Zeit, als diese Inschrift entstand, ein Unter

gebener des Assyrerknigs oder nicht? Salmanassar spricht nur von

Haian, nicht von Kilam. Die Bemerkung in Z. 7 f. zeigt geringen

Respekt vor dem Groknig; Kilam bezeichnet diesen auch nicht

als seinen Herrn, wie Bar-Rkb es von Tiglath-Pileser tut. Es sieht

30 also aus, als ob Kilam sich unabhngig gefhlt htte. Aber eins

mchte ich hervorheben. Die Personen, die auf den Skulpturen von

Zendschirli in assyrischer Tracht dargestellt sind, tragen keine Waffen.

Dies fllt um so mehr auf, wenn man die Bildwerke aus vorassyrischer

1 Lagrange bersetzt die Stelle: et puissant aupres du roi des D . . . niens, et

soldat (V*?to) moi, aupres du roi d'Assur". Er fat *^J? als Prposition ohne Suffix auf.

Das ist ausgeschlossen. In Zeile 2 steht bv, und wenn es gar in diesem Idiom *bv oder

"6? gelautet haben sollte, was unwahrscheinlich ist, wre das Jod nicht ausgeschrieben,

vgl. i3 = -ja.
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Zeit ins Auge fat. Auf ihnen sind die Waffentrger sehr hufig.1

Da Bar-Rkb auf dem Relief Taf. LX, wo er auf dem Throne sitzt,

keine Waffe trgt, ist nicht auffllig, aber auf dem Bilde mit der

Bauinschrift erwartet man am Knig unbedingt irgendeine Waffe.

Allerdings trgt er auch hier friedlich eine Blume in der Hand, aber 5

auf dem ganz entsprechenden assyrischen Bilde aus Khorsabad bei

BABELON, Manuel dArcheologie Orientale, p. 117 hlt Sargon gleich

falls eine Blume, und doch hngt an den Hften ein Schwert. Es

kann also nicht an der Art der Darstellung liegen. Nun sehen wir

auch auf beiden Reliefbildern an Kilam keine Waffe. Sollte es Zu- 10

fall sein? Man gewinnt den Eindruck, da es den dem Groknig

unterworfenen Frsten nicht gestattet war, Waffen zu tragen oder

sich mit solchen darstellen zu lassen, wie auch im allgemeinen Fremde,

die vor dem Groknig oder seinen Beamten erscheinen, um ihre

Huldigungen darzubringen, ohne Waffen dargestellt werden. Danach 15

scheint es, da Kilam tatschlich ein Vasall der Assyrer war.

In packenden Worten wird die Schilderung der Not im ersten

Teile der Inschrift abgeschlossen: eine Jungfrau mute man hingeben

fr ein Schaf, einen Mann fr ein Gewand". Die einzelnen Worte

wurden von LlTTMANN richtig identifiziert, aber der eigentliche Sinn 20

des Satzes ist ihm entgangen. Es wurden auch andere Deutungen

geboten, aber eine Sttze hat die hier vertretene Auffassung im zweiten

Absatz, wovon nachher noch die Rede sein wird. fllD ist nicht HIB

zu vokalisieren, da dies ohne Waw geschrieben wre; wahrscheinlich

JT1D, und ein Plural hiervon liegt in JV1D CIS I, 166 A4 vor. Sollte 25

in den Worten '1P*Oi? *by "pN 1DP1 von einer Zahlung Kilams an

den Assyrerknig die Rede sein, so liee sich der letzte Satz auch

in engere Beziehung zum vorhergehenden setzen. Er knnte sagen,

in welche drckende Not das Land durch diese Zahlung geraten sei.2

Aber keineswegs hat man sich den Sinn der Worte so zu denken, 30

da die Zahlung an den Knig in Schafen und Gewndern bestanden

habe und man diese so teuer habe erkaufen mssen. Halevy ber

setzt die Stelle: Et fut plus fort que moi le roi des Dano(?)niens et

Vgl. besonders Taf. XXXVII ff., dann Humaxn und Pithstein, Heise in Klein

asien und X.vd.-yrien, p. 387 f., Taf. XLVII, hier p. 194, Taf. XIII. Auer den Waffen

trgern sind am hufigsten Musikanten dargestellt, entsprechend ihrer Stellung in der

semitischen Gemeinschaft, vgl. Ed. Meyer, Die Israeliten, p. 218 und Geschichte I, 2=,

p. 34-
- Dann liee sich auch 3Jnj wir haben gegeben" lesen.
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j'ai lance, moi, contre lui le roi d'Assur; il (le roi de [!| Dano(?)niens)

paya une jeune femme pour un mouton (emprte) et un homme

adulte pour un vetement (pille)." Das ist Exegese". Wenn mit P

ein geraubtes Schaf, mit HD ein geraubtes Gewand gemeint wre, so

5 wre das ausdrcklich gesagt, und der Verfasser htte es nicht den

Leuten berlassen, um die Ecke zu lesen.

Sind im ersten Abschnitte die Verhltnisse unter den Vorgngern
und zu Beginn der Regierung des Kilam schwarz in grau gemalt,

so wird die Zeit des Kilam rosig und golden geschildert. Es wird

io nicht gesagt, durch welche Umstnde ein so bedeutsamer Umschwung

eingetreten sei. Und ist er wirklich eingetreten? Da in der Zeit des

Kilam ertrgliche Verhltnisse im Lande geherrscht haben, ist an

zunehmen, da ja gerade unter ihm der Bau ausgefhrt wurde. Aber

ich frchte, da trotzdem die trbe Schilderung des ersten Teiles

15 auch fr die Zeit des Kilam der Wirklichkeit nher stand, als der

berschwang des zweiten. Die Darstellung in diesem wurde mehr

durch eine bestehende Stilform als durch die wirklichen Verhltnisse

bestimmt. Hier kommt die Sitte zum Ausdruck, einen jeden regieren
den Knig, sofern er noch nicht direkt Beweise des Gegenteils ge-

20 liefert hat," als Heilbringer und Erlser zu schildern,
x und um dem

mehr Relief zu geben, wird die vorhergehende Zeit als Unglckszeit

hingestellt. Wie mit dem Erscheinen eines Gottes, so breitet sich

mit dem Antritt des neuen Knigs Heil und Flle ber das Land,

kommt der berflu massenhaft herab, strzt reichlicher Segen
25 nieder." Diese Gedanken waren lange vor der Zeit des Kilam und

seines Hofschreibers im vorderen Orient heimisch und sind besonders

in der babylonischen Literatur nachzuweisen. Die Schilderung findet

sich auch in den beiden anderen groen Inschriften von Zendschirli,2
und es ist anzunehmen, da auch die chetitischen Knigsinschriften

30 sich in diesem Ideenkreise bewegen, worauf bei der Entzifferung der

chetitischen Denkmler zu achten sein wird.

Z. 9 f. Wie der zweite Teil uerlich vom ersten gesondert ist,
so fngt er auch stilistisch mit einer neuen Einfhrung an, in der der

Knig sich noch einmal nennt. Diese Form findet sich auch in den

1 Vgl. ZIMMERN, Zum Streit um die Chrislusmylhe"', p. 16.

2 In der Hadadinschrift stellt Panam b. Qrl seine eigenen Tage" so dar, in der

Panaminschrift wird von Bar-Rkb die Zeit seines Vaters Panam b. Bar-Sflr, dem das

Denkmal errichtet ist, so geschildert.

22. 8. 12.
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assyrischen Inschriften, phnizisch in Eschm. 13, wo der neue Ab

schnitt noch durch ein Spatium vom vorhergehenden gesondert ist.

Es ist merkwrdig, da Kilam sich auch hier nicht als Knig be

zeichnet, obwohl er sagt, da er sich auf den Thron seines Vaters

gesetzt habe. Zu "OK siehe p. 226, Z. 30 ff. ib ist natrlich nicht mit 5

dem vorhergehenden Satze zu verbinden, denn niemand besteigt den

Thron angesichts der frheren Knige. Das Wort nach D^B"?."!

wird von allen ]1^>JV gelesen. Der Kopf des vorletzten Zeichens ist

allerdings der eines Waw, aber beim Waw ist der Schaft gerade

oder etwas nach rechts umgebogen,1 whrend er bei diesem Zeichen 10

stark nach links gekrmmt ist, wie bei 3, D, 3. Aus dieser Zwitter

form schliee ich, da hier eine Korrektur vorliegt, doch ist es zweifel

haft, zu welchem Werte der Buchstabe korrigiert werden sollte. Es

steht frei, 31"?rv, ii^n'1 und 33^JV zu lesen; nach dem Zusammenhange

gebe ich 3Dt?JV den Vorzug. Dieses ist Imperf. 3. pl. von ^jpnnn mit 15

Assimilation des 1. Es steht hier mit JB1?, wie oft im AT. Unter

keinen Umstnden aber darf man \\blV lesen, denn hierin wre das

nicht ausgeschrieben. D33t5>D wurde nach der nchstliegenden Be

deutung als Lager, Totenlager, Grab" aufgefat, aber dabei kam hier

und im Folgenden kein passender Sinn heraus. D. H. MLLER ver- 20

stieg sich sogar zur bersetzung Vor mir haben die Knige auf

gehngt ihre Grber wie Hunde", wobei man nicht wei, ob Hunde

ihre Grber aufhngen, oder ob die armen Tiere selber aufgeknpft
wurden. Mit D33t9D mssen, wie namentlich aus der Gegenberstel

lung mit D11JJ3 in z. 14L hervorgeht, Menschen gemeint sein. Zu 25

dieser Auffassung ist auch PRAETORIUS unabhngig von mir gelangt,
und spter nahmen sie LAGRANGE und Hehn an. 3Dt?0 mu eine

Bevlkerungsschicht bezeichnen, die in einen Zustand der Unterdrckung

gedrngt worden war und deren Kilam sich annahm. ber die

eigentliche Bedeutung des Wortes wei ich nichts sicheres zu sagen. 30

Es knnte an sich ein Eigenname sein, zumal es immer ohne den

Artikel steht, und es erinnert an den Namen der nicht fernen *]tyD

Muku. Aber es sieht doch eher nach einem Appellativ aus. Ist es

eine Form 33B^ und bedeutet hingestreckt, unterworfen"? In 2. Sam.

8, 2 heit es n*|"J DH1K 33101 *?3na DTJDM 3K1D-1K ^V Aber die 35

1 Diese Form ist berhaupt der phnizischen Schrift eigen und fhrte nachher zum

stark umgebogenen Schaft des "Waw in der phnizischen Kursive, namentlich in der

neupunischen Schrift.

Lidibarski. Ephemeris 111.
l~
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Moabiter wurden dort zu einem bestimmten Zwecke auf den Boden

gelegt, und es ist nicht anzunehmen, da etwa die bei einem solchen

Verfahren Zurckgelassenen den Namen 33#D erhalten htten. Man

knnte als Parallele )jn? und dazu yaaa sich demtigen", 3PW unter-

5 werfen" anfhren, zumal es vor dem angefhrten Verse von den

Philistern heit Djn31 D^bs-n Tf] 1J?V Aber da ]J>}3 die unter

jochte Bevlkerung" heie, ist fraglich, denn die Kanaaner haben

sich selber so genannt. Was nun auch die ursprngliche Bedeutung
des Wortes 33EJ sein mag, die Stellung der D3Bt?tt in dieser Inschrift

io ist nicht zweifelhaft. Die nchstliegende Auffassung von "*b ist

pb wem", und so wird *tib auch von allen auer mir erklrt. Aber

man mag den Sinn nuancieren, wie man will, als pb pat das Wort

schlecht in den Zusammenhang. Ich erklrte es mit ihnen" und

kombinierte es mit dem hebrischen 1D*?. Das Suffix 3. sing. m. ist

15 hebrisch 1, phnizisch \ Die kanaanischen Stdtenamen, die hebrisch

auf 1 ausgehen, werden phnizisch mit ,

geschrieben, also knnte auch

hebrischem )b ein phnizisches ''b entsprechen. Ohne Schwierig
keit ist diese Erklrung freilich nicht. Ich wurde darauf hingewiesen
und habe selber daran gedacht, da 1D in 11? aus m entstanden

20 ist, daher sei zu bedenken, ob ihm im Phnizischen "'D entsprechen
knne. Auch ist ja 03 = 1D3 ohne Jod geschrieben. Letzteres ist

nicht schwerwiegend, denn auch sonst schwankt in dieser Inschrift

die Schreibung der Endvokale. Jedenfalls ist unter den bisher fr

ib gegebenen Erklrungen die mit ihnen" die einzige, die ohne

25 gepret zu werden sich in den Zusammenhang einfgt.

Z. 11 f. TltP ist Perfekt 1. sing, von nw mit dem Suffix 3. sing.
m. "HJttD1? heit von seiner", nicht, wie alle vor mir bersetzten,

von meiner Jugend auf". Trotz der argen bertreibung sind die

Stze von beinahe unerwarteter Schnheit. Sehr geschickt wird hier

30 auch auf den ersten Teil zurckgegriffen. In der Zeit der Not mute

ein Schaf oder ein Gewand um das Teuerste erkauft werden. An

den Erwerb eines Rindes war nicht zu denken. Was htte man da

fr hingeben sollen? Aber spter in der Zeit der Flle gab es selbst

Rinder die Menge, dazu noch Silber, ja Gold. "JD1 heit eigentlich
35 festhalten", dann sollte man T3 mit der Hand" erwarten. Hier hat

es eher den Sinn sttzen",1 dann T*? an der Seite". tP3i wohl

1 Vgl. auch Ex. 17, 12 "ODr-: iajr\p\lov LXX.
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allgemein ..Gesinnung". Welcher Art diese Gesinnung war, wird durch

den Vergleich gekennzeichnet. LlTTMANN fat t?33 enger im Sinne

Vertrauen" auf und bemerkt, da nafs Vertrauen" auch im Tigre

gelufig sei (p. 983). Die Schreibung IP33 wie in Hadad. Sie ist

einer lokalen Aussprache angepat, ohne gerade ein Aramaismus zu 5

sein. LlTTMANN bemerkt : in der traditionellen Aussprache des Ge'ez

habe ich auch nbs und navs fr nafs gehrt" (p. 985). Bekanntlich

sagen die Nestorianer nausa, ns.

Z. 13 ff. Mit "TDI beginnen die blichen Flche gegen etwaige

Schnder. Anderswo findet sich im Phnizischen )3 < p,1 so knnte 10

man auch hier "323 = ^30 setzen, aber immerhin ist auch 'i22 unter

meinen Nachkommen" denkbar. pP von pt3, wohl Iph'il und Im

perfekt. Mglich wre, da das Phnizische pV statt p?3 als Stamm

hatte, wie jl*1 < ]12 und vielleicht auch pT < p23, vgl. Ephem. II,

p. 161 E. Man erwartet 11BD1, vgl. PBD1 111?" in Z. 15, denn 15

der Schaden anrichten wird an dieser Inschrift" ist uneben. Ein

Versehen ist nicht undenkbar. Bei der Untersuchung der Hadad

inschrift und der Stele von rdek-burnu mute ich oft zwischen 2 und

1 schwanken. Aber die Vorlage des Steinmetzen war doch wohl

nicht verwischt. Hier ist 33tJ> zweimal Y1JJ3 gegenbergestellt. Tiy3 20

entspricht syrischem t-i^*, das nach Nldeke fter neben ^.^.^a

vorkommt. 2 Es heit wild, unkultiviert". "11V3 mu hier eine Bevl

kerungsschicht im Lande bezeichnen, die den 3BU>D gegenberstand.

v. LUSCHAN schlug mir vor, 11^3 als die nomadische, 33t? als die an

sssige, ackerbautreibende Bevlkerung anzusehen. Dies wird im 25

wesentlichen das Richtige treffen, nur mag der Unterschied mehr in

der nationalen Zugehrigkeit, als in der Beschftigung und Lebens

weise liegen. Unkultiviert" nannten sich vielleicht die aus der Steppe

eingebrochenen Semiten (Aramer), im Gegensatz zur einheimischen

Bevlkerung. 3 Das Wort hat in semitischem Sinne nichts bles an 30

sich, denn fr den Semiten, solange er noch in beduinischen Anschau

ungen lebt, ist die an die Bodenstndigkeit gebundene Kultur etwas

1 Vgl. Wincklk.r, Altorienialische Forschungen I, p. 64 fr. und Altsem. Texte I,

zu 7, 5.

2 Nlheke nennt mir die Stellen L\nd, Anecdota 3, 2, 16; 4 Mac,: (Ceriani), 10,3;

Ada Maris (Aiiki.loos) 8l, 5; Zimjfri.e, Chrestom. 294, 8 (Jac. Sarug.). Dazu noch

eine Stelle in einem Liede auf den heiligen Georg im Buche des Georg Ward (fr die

ich aber keine Zahl der Handschriftenseite habe) mit J;**^ die grausamen Barbaren".

i Siehe meine Besprechung Sp. 94, dann auch Hei in, p. 124.

17*
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Verchtliches. 11JJ3 wurde halb zum Eigennamen es steht wie

33 ohne den Artikel und wurde von den Semiten beibehalten,

als sie im Lande festen Sitz gewonnen hatten und lngst nicht mehr,

oder nicht mehr in ihrer Gesamtheit Beduinen waren. Dagegen werden

5 die 33B> die im Lande vorgefundene, wohl im Wesentlichen chetitische"

Bevlkerung sein. Die verschiedenen Bevlkerungsschichten sollen keine

Achtung vor einander haben, was zu steten Unruhen fhren mu.

NLDEKE schreibt mir, da bei meiner Auffassung des Satzes der

Nachsatz D33B> usw. in der Luft schwebe; man erwarte in ihm eine

10 Rckweisung auf ,1. Daher fasse er das D in D33SS>D und D1*iy3 als

Suffix 3. pl. auf; der Plural nach ""D kann hier, wo es sich um ver

schiedene vorgestellte Nachkommen handelt, nicht befremden". Aber

mit dem Suffix 3. pl. wrde D333&PD, D311J73 dastehn. Hier scheint

vielmehr in der Tat eine lockere Konstruktion vorzuliegen. t?K*l

15 enthlt das Suffix 3. sing. m. 1DX "JJD, der Baal eines Gespannes,
dessen Wesen ich ebensowenig zu bestimmen vermag, wie das des

3DT in -?331. Mglich ist freilich, da TOS wie pl in prfcjD ein

geographischer Name ist. Ich dachte anfangs an 1X, Simirra in

Phnizien, aber 1X ist sicher. Halevy identifiziert den 1021 *?y3 mit

20 Sandon. Das ist ein hbscher Einfall, aber richtig ist er kaum, denn

Sandon war kein semitischer Gott. 13:6 BW der Gabbar gehrte,
von ihm eingefhrt war." Vielleicht steht b WH hier schon einfach zur

Umschreibung des Genetivs. Im p1"?J>3 sehe ich den Baal des Ama-

nus, der trotz der Gleichheit des Namens nicht mit dem phnizisch-
25 punischen pr6y3 identisch ist. Halevy hat schon vor lngerer Zeit

auch diesen vom Amanus hergeleitet; mit Unrecht, pl kann als

Ortsname an verschiedenen Stellen existiert haben, jedenfalls wissen

wir, da es bei Tyrus einen Ort )11 (wohl Umm-el- Amed1 im Wdi

Haml) gegeben hat. Der semitische Name des Amanus mu nach

30 der Endung an von Aramern hingebracht sein ; das Phnizische

setzt hammn, bezw. hammn voraus. Wenn auch 1X by2 und

plty3 mit I3i und 13 verknpft sind, wird sie doch auch Kilam

verehrt haben, sonst htte er sie hier nicht angerufen. Der "?331 ist

als Gott des Knigshauses von Jadi bereits bekannt (Pan. 22). Die

35 Gtter werden nur an dieser Stelle genannt, obwohl man erwartet,
da da, wo Kilam vom gnstigen Umschwung derVerhltnisse unter

1 Nur so habe ich den Namen des Ortes gehrt, nicht Umm-el-'Awmid, wie er

gewhnlich genannt wird. Ich war dort am 31. Mrz und 1. April 19 10.
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seiner Herrschaft spricht, sie als Helfer und Urheber genannt werden.

Wie anders sprechen Panam und Bar-Rkb von der Gnade ihrer

Gtter! Aber dieselbe impietas, die das Andenken der Vorfahren des

Kilam in den Staub zieht, hat auch fr die Gtter nichts brig.
Nur bei den Verwnschungen werden sie angerufen, und wie gewhn- 5

lieh bei Schwren und Flchen sind es drei.1

a.

1. Ich bin Kilam, Sohn des Haj().

2. Gabbar herrschte ber Ja'di und leistete nichts,

3. dann war BMH und leistete nichts, dann war mein Vater Haj

und leistete nichts, dann war mein (oder: sein) Bruder 10

4. S'il und leistete nichts. Ich nun Kilam, Sohn der Tammat (?),

was ich geleistet habe,

5. das haben die Frheren nicht geleistet. Das Haus meines Vaters

befand sich mitten unter mchtigen Kni-

6. gen, und alle streckten die Hand aus, es zu verzehren. Auch ich 15

war in der Gewalt der Knige, denn weggezehrt war

7. mir der Bart, weggezehrt mir die Hand. Macht hatte ber mich

der Knig der D.nier, denn er hatte

8. den Assyrerknig gegen mich gedungen.* Eine Jungfrau gab man

weg fr ein Schaf, einen Mann fr ein Gewand. 20

b.

9. Ich Kilam, Sohn des Haj, setzte mich auf den Thron meines

Vaters. Angesichts der

10. frheren Knige gingen die Muskab einher wie Hunde. Ich aber

wurde ihnen ein Vater, wurde ihnen eine Mutter,

11. wurde ihnen ein Bruder. Wer noch nie den Anblick eines Schafes 25

genossen hatte, ihn machte ich zum Besitzer einer Schafherde.

Wer noch nie den Anblick eines Rindes genossen hatte, ihn

machte ich zum Besitzer

12. einer Rinderherde, zum Besitzer von Silber, zum Besitzer von Gold.

Wer von Jugend auf kein Leinen gesehen hatte, in meinen 30

Tagen bedeckte ihn Bys-

1 Vgl. II. Usener, Dreiheit, Rheinisches Museum, Neue Folge LVIII (1903), p. 1 IT.

2 Oder: doch da dinge ich gegen ihn den Assyrerknig.
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13. sus. Ich stand sttzend den Muskab zur Seite, so da sie (mir)

eine Gesinnung zeigten, wie die Gesinnung der Waise zu ihrer

Mutter. Wenn jemand von meinen Nachkom-

14. men, der an meiner Statt (auf dem Throne) sitzen wird, diese

5 Inschrift beschdigen sollte, so sollen die Muskab nicht die

Barir, und die Barir

15. nicht die Muskab ehren. Und wenn jemand diese Inschrift ver

nichten sollte, so vernichte sein Haupt der Bal-Semed des

Gabbar,

10 16. vernichte sein Haupt der Baal-Hammn des BMH, sowie Rkb-el,

der Hausgott."

Zu den aramischen Papyri. II.

Die folgende Besprechung ist in der Deutschen Literaturzeitung

vom 25. November 191 1, Sp. 2966 2981 erschienen. Ich drucke

sie hier ab, um sie den auslndischen Orientalisten leichter zugnglich

15 zu machen, wie ich es oben p. 69 fr. mit den Besprechungen der ver

wandten Publikationen getan habe. Fr die Deutsche Literaturzeitung

mute ich vieles transkribieren, hier ist der hebrische Satz wieder

hergestellt. Ergnzungen sind in Funoten beigefgt.

Die bei den deutschen Ausgrabungen auf der Insel Elephantine
20 in den Jahren 1906 1908 gefundenen aramischen Schriftstcke auf

Papyrus und Ton liegen jetzt in einem stattlichen Bande vor, dem

75 Tafeln beigegeben sind. Die Texte sind von Sacha bearbeitet.'

An Umfang bertreffen die Materialien alles, was bisher an ara

mischen Texten aus gypten bekannt war, und die innere Bedeu-

25 tung bleibt hinter dem ueren Umfange nicht zurck.

Sachau hat sich durch die Herausgabe der wichtigen Sammlung
die Freunde des Orients zu Dank verpflichtet. Selbst wenn man das

abzieht, was die Beamten des Museums fr die Sichtung und Zu-

1

Generalverwaltung der Kniglichen Museen zu Berlin. Aramische Papyrus und

Ostnika aus einer jdischen Militr-Kolonie zu Elephantine. Altorientalische Sprachdenk
mler des 5. Jahrhunderts v. Chr. bearbeitet von Eduard Saciiau. Leipzig 191 1. XXIX

+ 290 SS. 40 und 75 Tafeln.
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sammensetzung der Papyri getan haben, bleibt doch fr sein Konto

genug brig. Aber andrerseits mu gesagt werden, da der Band

nicht auf der Hhe steht, auf der man eine Publikation der Berliner

Museen erwartet. Die Schrift der Papyri ist von ungewhnlicher
Deutlichkeit und Lesbarkeit. Jedes Zeichen hat eine charakteristische 5

Form, ist ohne Ligatur fr sich geschrieben, und die Worte sind

durch Spatien getrennt. Die Sprache ist im wesentlichen bekannt.

Daher ist es selbstverstndlich, da Sachau den Inhalt der Schrift

stcke im ganzen richtig erfat hat. Aber Schwierigkeiten, selbst

wenn sie nicht erheblich sind, zeigt er sich nicht gewachsen. Wenn 10

man die Texte auf den Tafeln oder in der Transkription durchliest

und [2967] eine Stelle nicht auf den ersten Blick versteht, findet man
auch im Kommentar keine Erklrung fr sie. Vielfach aber liest

man ber eine Stelle glatt hinweg und ist berrascht, nachher in

den Noten auf Errterungen und in der bersetzung auf eine Wieder- 15

gbe zu stoen, auf die man nicht gefat war. Und von einzelnem

abgesehen, zieht sich durch den ganzen Band eine Unsicherheit

und ngstlichkeit, die den Kenner strt, den Fernerstehenden ver

wirren mu.

Aus den neuen Funden geht mit Sicherheit hervor, da die 20

Juden, von denen die Papyri herrhren, eine Militrkolonie bildeten.

Wiederholt ist vom jdischen Heer" die Rede. Auch aus dem

ganzen Material ragen die beiden die Zerstrung und den Wieder

aufbau des Tempels in Elephantine betreffenden Schriftstcke (vgl.
DLZ. 1907, Sp. 3 160 ff.)1 als die wichtigsten hervor. Es ist ein be- 25

sonders glcklicher Zufall, da beide vorzglich erhalten sind und zu

dem greren noch eine Dublette gefunden wurde. An die erste

Publikation der drei Bltter durch Sachau knpften sich viele Be

sprechungen und Errterungen, und die verschiedenen von Sachau

miverstandenen Stellen haben ihre Aufklrung gefunden. ber fast 30

alle Punkte herrscht jetzt Klarheit, mehr als aus Sachau's neuer Be

handlung hervorgeht. Die von Sachau verkannte Gruformel der

Einfhrung der Gott des Himmels wolle unseren Herrn gar sehr zu

jeder Zeit gren" wurde von NLDEKE und anderen richtig erklrt.

Da dies der Sinn des Satzes ist, geht jetzt mit Sicherheit aus anderen 35

Papyri hervor. Dennoch erkennt Sachau diese Auffassung nur zgernd
an (S. 9). Der Ausdruck fr gren" heit ursprnglich nach je-

Hier, p. SifT.
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mandes Heil fragen", und nach Sachau wre die Wendung der Gott

des Himmels frage nach jemandes Heil" eine abschreckende H

lichkeit". Aber der ursprngliche Sinn derWendung war lngst ver

blat, fr die Leute war nur der Sinn gren" vorhanden, und der

5 Wunsch, da Gott jemanden gre, strte sie ebensowenig, wie den

Sddeutschen sein Gr Gott".

Der persische Bezirkshauptmann Widarnag hatte auf Anstiften

der Chnbpriester den Tempel des Jahu zerstrt. Die Juden stellten

die Feindseligkeiten gegen sie, nicht ganz ohne Grund, als einen Auf-

10 rhr gegen die persische Herrschaft dar, und Widarnag wurde hin

gerichtet. Der Herr des Himmels gewhrte uns ein Schauspiel der

Lust an jenemWidarnag, die Hunde zerrten ihm die Fesseln von den

Fen, und alle Gter, die er erworben hatte, gingen verloren." Der

beltter war hingerichtet worden, die Leiche blieb im Freien, Hunde

15 zerrten an ihr herum und rissen dabei die Fesseln von den Fen.

Wren ernste Bedenken gegen die Echtheit des Papyrus geuert

worden,1 die charakteristische Wendung, die das Schriftstck in die

Nach [2968] barschaft des Estherbuches rckt, wrde allein fr die

Authentizitt sprechen. Von SACHAU aber wird diese Erklrung ver-

20 worfen, und er bietet jetzt seinerseits eine neue, die an Wert seiner

ersten gleichkommt.2
Es ist ganz begreiflich und liegt im Stile orientalischer Dar

stellungsweise, da in dem Gesuche die Gre des Schadens und die

Trauer der Gemeinde krftig betont ist. Die Beschreibung des

25 Tempels wird im ganzen richtig sein, ich denke mir ihn aber doch

in bescheidenen Verhltnissen. Fnf Tore hatte er wohl, zu welchem

Zwecke, lt sich, da die Anlage des Tempels nicht bekannt ist,

kaum sagen. Da sie zum Einzge von fnf Gttern dienten, ist

mglich; hnlich wurde ja der Sethostempel in Abydos angelegt.

30 Aber jedenfalls waren es keine gewaltigen Pylone. In dem Gesuche

1 Nicht ernst zu nehmen ist das Buch An Independent Examination of the Assuan

and Elephantine Aramaic Papyri by L. BELLELI. London 1909, 8.

2 Was hier der Sinn von 3 ntn, 1 "'Irin ist, sah wohl ein jeder auf den ersten

Blick, dem der Gebrauch von "3 ntO, 3 HN1H im Kanaanischen (bisher aus dem Hebri

schen und Moabitischen belegt) bekannt war. Nun soll "lnn hier ein Orakel geben"
bedeuten! Da Widarnag mit tPlbl als Mann vom Stamme Kaleb" bezeichnet werde,
ist aufgegeben, aber jetzt nimmt Sachau nach anderen an, da Wlbs der Hndische"

bedeute. Da stnde doch wohl K3i?3. Man denke sich jetzt im Orient J'^JLfir als

Schimpfwort !



Zu den aramischen Papyri. II. 241

wird auch versichert, da die Gemeinde in den drei Jahren, die seit

der Zerstrung des Tempels verflossen waren, fastete und ihre Frauen

wie zu Witwen gemacht wren". Sachau hat den Sinn dieserWen

dung nicht erfat und sucht sogar die Lesung abzundern (S. 18).

Die Worte enthalten eine diskrete Andeutung, da die Gemeinde sich 5

in ihrer Trauer des ehelichen Verkehrs enthalte. Die Zerstrung des

Tempels erfllte die Leute zweifellos mit Kummer. Die Mglichkeit,
mit der Gottheit zu verkehren, sie durch Opfer und Gaben fr sich

gnstig zu stimmen und sich gelegentlich Rat bei ihr zu holen, war

fr sie eine Existenzfrage. Da sie aber darum seit drei Jahren 10

fasteten und mit ihren Frauen keine Gemeinschaft pflegten, ist doch

nicht ernst zu nehmen. Das Schriftstck ist danach nicht von An

fang bis Ende rein sachlich referierend" (S. 20).

In DLZ. 1907, Sp. 3163 wurde von mir1 und bald darauf unab

hngig davon von R. Smend {Theol. Lit.-Ztg. 1907, Sp. 708) hervor- 15

gehoben, da Gesuch und Antwort in einem wesentlichen Punkte von

einander abweichen. Im Gesuche wird gewnscht, da dem Jahu

Mehlopfer, Weihrauch und Brandopfer dargebracht werden drften,

whrend in der Notiz des Boten nur von Mehlopfer und Weihrauch

die Rede ist. Die hieraus gezogenen Folgerungen wurden, so weit 20

ich sehe, von allen, die sich nachher ber die Frage uerten,2 an

erkannt. Sacha meint nun zur Weglassung der Brandopfer in der

Antwort ob zufllig oder absichtlich, wird schwer zu entscheiden

sein" (S. 29). Die Frage lt sich aber nach einem von Sachau

kurz dahinter mitgeteilten Papyrus trotz des fragmentarischen Zu- 25

Standes wohl entscheiden. Das Stck (Pap. 5, S. 31) gehrt zu einem

Gesuche von fnf Juden, vermutlich Gemeindevertretern s, an einen

1 Siehe oben, p. 83.
2 Vgl. Felix Stiielin, Israel in gypten nach neugefundenen Urkunden, Basel

1908, |). 18; Fr. BrilL, Remarques sur les lafyrtts juifs d'Elephantine (Acad^mie royale

des sciences et des lettres de Danemark. Extrait du Bulletin de l'Annee 1908. Nr. 2),

p. 41, wo nur Smenh zitiert wird; E. Sciiker, Geschichte 1114, p. 27. Von Dissauo,

Les papyrus judio-aramlens d'EUphantine, publies par M. Sachau (Extrait de la Revue de

l'histoire des Religions, tome LXIV, Nr. 3, 1911), p. 3 "ird dies als Hypothese Ci.ek-

Uiisr Ganneau's angefhrt. Ich wei nicht, wo Cl.-Gan. sich darber geuert hat. In

seinen Bemerkungen zu diesen Papyri Recueil d'archeol. Orientale VIII, p. 1 2 S tT. , den

einzigen, die mir bekannt sind, steht nichts davon. Siehe jetzt auch Ed. Mi vk.k, Der

Papyrusfund :'<>n Elephantine, p. 87 f.

3 Hinter den Namen der einzelnen Personen steht pedantisch ein Einerstrich und

am Ende wird recheninig addiert, als ob es sich um Geld oder Warenstcke han-
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hheren Beamten. Sie sagen: Wenn unser Herr [. . . . genehmigt
od. hnl.] und der Tempel des Gottes Jahu [wiederhergestellt wirdj

in der Feste Jeb, wie er vorher war Schafe, Rinder, Ziegen, ein

I2969] Brandopfer (?) soll aber dort nicht verwandt werden, son-

5 dem nur Weihrauch, Mehlopfer [soll dargebracht werden] ....,

dann wollen wir an das Haus unseres Herrn .... 1000 Ardeb Gerste

liefern." Da wird also ausdrcklich das gesagt, was ohne Kenntnis

dieses Schriftstckes nach den anderen Papyri angenommen wurde.

Den Passus mit der Aufzhlung der Tiere, die nicht dargebracht wer-

10 den sollten, hat Sachau miverstanden. Statt Schafe, Rinder"1

bersetzt er Taubenpaar, Turteltaube". Die Worte Schafe, Rinder"

stehen in dieser Reihenfolge und an der Spitze der Aufzhlung, wie

gewhnlich auch im AT. (z. B. Gen. 12, 16), auerdem wurden Schafe,

wie noch jetzt im Orient, am hufigsten als Tieropfer verwandt.

15 Wenn auch auf dem Altar keine Schlachtopfer dargebracht werden

sollten, konnte er darum doch seinen Namen KrQ"*7 behalten. Wird

doch auch rQI im Phnizischen fr unblutige Opfer gebraucht.2 Im

brigen ist es nicht richtig, da die Papyri 3 und 5 von derselben Hand

geschrieben sind; das zeigt besonders der verschiedene Duktus beim Jod.
20 In der ersten Arbeit uerte sich SACHAU nicht ber das Ver

hltnis der Papyri 1 und 2 zueinander und zum Original. Hier wur

den Grnde dafr angefhrt, da es schlechte Abschriften, nicht ein

mal erster Hand seiend und hnlich uerte sich NLDEKE.4 SACHAU

schwankt auch bei dieser Frage, scheint aber in den Papyri am

25 ehesten Entwrfe zu sehen. Dies halte ich aber fr vllig aus

geschlossen. Bei den bescheidenen Verhltnissen der Leute gingen
sie sicherlich mit dem Papyrus sparsam um; man bercksichtige die

hufige Verwendung der Scherben, und dabei finden sich auch unter

diesen viele Palimpseste. Sollte das erste Schriftstck im Sinne des

30 zweiten abgendert werden, so htte es leicht auf demselben Papyrus

geschehen knnen, zumal die Abweichungen nicht sehr gro sind.

delte. Ebenso pedantisch ist in 11, 3 hinter t)153*2N ein Strich gesetzt. Die Striche sollen

nicht, wie Sachau annimmt, besagen, da eine jede der aufgezhlten Personen eine,
nicht zwei sei.

1 "lim ]p , worin ]p < ]Hp zu ^Ci> , 1S , ^- gehrt. Das Fehlen des N ist hier

ebensowenig und noch weniger auffallend als bei JVTB> Pap. i, n, nD*** Pap. 3, 2 u. a.

2 In den karthagischen Opfertarifen CIS I, 165 fr.

3 Siehe oben p. 83.

4 ZA XXI (1907), p. 196.
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Der Verfasser hielt sich schwerlich einen Sekretr, dem er die Ent

wrfe diktiert haben sollte. Er mute sie selber schreiben, und dann

htte er so grobe Versehen nicht hineingebracht. Ja, an einer Stelle

glaube ich geradezu eine Verlesung zu erkennen. In pH l am An

fange von Z. 10 in Pap. 1 ist p"D"l verlesen, das man nach Pap. 2 5

hier erwartet.1

Von besonderem Interesse ist trotz seines fragmentarischen Zu-

standes Pap. 6 (S. 36). Er ist von einem Hananjah, der anscheinend

einen Beamtenposten in der Statthalterei inne hatte, an seine Brder"

das jdische Heer" in Elephantine geschrieben und enthltAnweisungen 10

fr die Feier des Passahfestes. Sachau's Vermutung, da am Ende

von Z. 4 vierzehn Tage" gestanden habe, scheint mir richtig. Daraus

ergibt sich aber, da der Brief am 1. Nisan, d. h. am Neujahr ge

schrieben wurde. Die Worte am Anfange von Z. 3 heien [2970]

nun nicht in diesem Jahr, dem Jahr 5 des Knigs Darius", sondern 15

dieses Jahr ist das 5. Jahr des Knigs Darius". Zunchst wird also

eine Ansage des neuen Jahres gegeben. Im folgenden wurde jeden
falls eine knigliche Verordnung fr das neue Jahr mitgeteilt. Aber

unwahrscheinlich ist es mir, da diese die von Hananjah gegebenen

Einzelheiten ber die Passahfeier enthielt. Man denke sich in die 20

Verhltnisse hinein! Die Militrkolonie sollte ein Fest feiern, bei dem

sie 7 Tage lang keine Arbeit tun", also auch den Dienst nicht ver

richten sollte. Da bedurfte es eines Dispenses seitens der Obrigkeit.

Da ferner nicht blo in gypten, sondern auch in Babylonien und

anderwrts die Juden Heeresdienste geleistet haben werden, mute die 25

Verordnung von der Zentralverwaltung, wie es hier heit, vom Knig

ausgehen. Aber der Knig wird nicht in das kultische Detail des

1 Auch Ed. Mi.vkr spricht sich dafr aus, da es Entwrfe seien (Der Papvrusfund

von Elephantine, p. Si, Anm. I.) Ich habe die Frage noch einmal reiflich erwogen,

und auch jetzt kann ich mich dieser Annahme nicht anschlieen. Selbst wenn man die

Varianten genau durchprft, lt sich nicht sagen, welcher Text einen
frheren ersetzen

sollte. B ist im Ganzen etwas besser, aber wegen der gerin -fgigen und meistenteils

bedeutungslosen Abweichungen htte sich der Autor nicht die Mhe genommen, das

lange Schriftstck noch einmal, auch diesmal nur als Entwurf zu kopieren. Auch sind

mir eben die groben I-ehler der beiden Texte nur bei einem flchtigen Abschreiber,

nicht beim Verfasser selber denkbar, der offenbar ein THOI O-sn isc war. Die Hand

scheint dieselbe zu sein. Auch sagte mir Herr Ihsciikr, da die beiden Papyrusstcke

sicher von eraer Rolle stammen. Aber das Schriftstck war fr die Juden von Elephan

tine von besonderem Interesse, und ein Schreiber mag auf Bestellung mehrere Kopien

hergestellt haben, von denen zwei erhalten sind.



244 Ephemeris fr semitische Epigraphik.

Lebens seiner jdischen Militrkolonie" eingegriffen haben. Hier zu

Lande liegen die Verhltnisse genau so. Wenn jdische Soldaten

ein Fest feiern wollen, das sie mehrere Tage vom Dienste fernhalten

soll, so mu ihnen ein Dispens gewhrt werden. Aber das preuische

; Kriegsministerium wird ihnen keine Bestimmungen zugehen lassen, wie

sie die Mazzen essen sollen.

Freilich konnten auch andere Verhltnisse ein Dekret des Knigs

veranlassen. Bei der zwischen den Chnubpriestern und den Juden von

Jeb bestehenden Spannung konnten gerade whrend des antigyp-

10 tischen Passahfestes Reibereien entstehen. Dazu kamen die Opfer.

Sagt doch Moses Exod. 8, 22 zum Pharao: Ein Gruel ist es den

gyptern, wie wir Jahwe unserem Gotte opfern; wenn wir nun vor

den Augen der gypter opfern sollen, was ihnen ein Gruel ist,

wrden sie uns da nicht steinigen?" Es ist daher mglich, da es

15 schon vor den Ausschreitungen vom Jahre 410 zu Reibereien ge

kommen war, da Befehle, die die Feier inhibieren oder einschrnken

sollten, erlassen waren und nun wieder aufgehoben wurden. Aber alle

diese Kombinationen sind unsicher, da vom Inhalte der kniglichen

Botschaft nichts erhalten ist. Das Getrnk, das die Juden nicht trinken

20 sollten, war vielleicht Bier, wegen der Grung, die es durchmacht. Am

Ende von Z. 9 lese ich [KpV p zwischen Tag und Nacht" ent

sprechend tVVQ p.1

1 ber diesen Papyrus ist seither viel geschrieben worden, und ich habe meiner

seits die Frage noch einmal reiflich nachgeprft. Die meisten nehmen mit Sachau an,

da die von Hananjah gebotenen Einzelheiten ber die Passah- oder vielmehr Mazzoth-

feier den Inhalt der kniglichen Ordre gebildet haben, vgl. besonders Ed. Meyer, Pa

pyrusfund, p. 91fr. Aber auch jetzt ist es mir wahrscheinlich, da die Botschaft des

Darius diese Einzelheiten nicht enthielt, und vermute, da sie fr die Juden in Elephan

tine und wohl auch im sonstigen gypten eher die Erlaubnis, als den Befehl brachte,

die Passahfeier zu begehen. Die Worte knnten etwa gelautet haben: vom Knig ist

an Arsam, den Satrapen von gypten, gesandt worden, da ihr das Passahfest feiern

drfet nach dem Gesetze des Himmelsgottes, \&\p& n*?K]. An diesen Erla anknpfend
sandte ihnen Hananjah seinerseits mit OSO beginnend Einzelheiten ber die Feier.

Vielleicht setzte er bei ihnen keine Kenntnis des Gesetzes voraus, vielleicht auch wollte

er ihnen die in Jerusalem erfolgte Neuregelung des Festes mitteilen. Jedenfalls ist diese

Auffassung mindestens zulassig, und wenn dies der Fall ist, dann darf der Papyrus nicht

als Sttze dafr verwertet werden, da das Judentum eine Schpfung des Perserreiches

sei. Noch weniger ist der Satz berechtigt Wre uns im AT. nicht ausdrcklich ber

liefert, da der Tempelbau zu Jerusalem und die Einfhrung des Gesetzes Esras durch

knigliche Erlasse sanktioniert waren, so mten wir jetzt solche geradezu postulieren"

(Steitf.rnai.el in ZDPV XXXV, 1912, p. 96).

"Wie unsicher die Frage ist, zeigt die Auffassung Arv<i.i>'s (The Passmer Papyrus
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Da Hananjah an die Gemeinde von Elephantine so genaue Vor

schriften fr die Passahfeier sandte, zeigt, da er Schriftkenntnisse

bei ihr nicht voraussetzte. Wie gering ihr Interesse fr die Religion
und ihre Satzungen war, geht auch aus dem Charakter und dem In

halte der Papyri deutlich hervor. Trotz der groen Mannigfaltigkeit 5

der Schriftstcke ist keines religisen Inhaltes gefunden worden, auch

keines in hebrischer Sprache. Das Stck Pap. 42 L2971] kann nicht

sowohl hebrisch wie aramisch", sondern weder hebrisch noch

aramisch gelesen werden. Es ist, wie schon die unbeholfene Schrift

zeigt, die schlechte Schreibbung eines Schlers und enthlt abge- 10

rissene Zeichengruppen, nicht immer ganze Worte. Als Vorlage diente

ihm ein an eine Frau gerichteter Brief, und es ist mir sogar wahr

scheinlich, da Pap. 12 dieser Sammlung die Vorlage war. Smtliche

Zeichen der ersten Zeile von Pap. 42 finden sich in der ersten Zeile

von Pap. 12. 15

Pap. 12, Z. i: Dteriy^33r:te^KB^3Kv6K

Pap. 42, Z. i: btn onbw * <rbx

Die erste Hlfte der zweiten Zeile von Pap. 42 (1. f^D b) findet

sich in der dritten Zeile von Pap. 12 und die brigen 7 Buchstaben

from Elephantine, Journal of Biblical Literature XXXI, Part I, 1912, p. 1 ff.). Arnold

glaubt, da wbw sich nicht auf eine Bolschaft, sondern auf Hananjah selbst beziehe.

Dieser sei im Jahre 5 des Darius vom Knig in irgendeiner Angelegenheit an Arsames

gesandt worden. Er habe auf der Reise Jerusalem passiert, dort Kenntnis von der Neu

regelung des Passahfestes und anderen Dingen erhalten, sei in gypten gegen

Ende des Jahres 5 angelangt und habe den dortigen Juden mitgeteilt, wie das nahe be

vorstehende Passahfest zu feiern sei: vom Knig an Arsames gesandt, [habe ich Jeru

salem besucht . . . .]" oder irgendetwas hnliches. Gegen diese Auffassung lt sich

nichts Stichhaltiges einwenden. Arnold hebt mit Recht hervor, da bei der blichen

Auslegung die Art der Zeitangabe in diesem Jahre, dem Jahre 5 des Knigs Darius"

auffallig sei. Es sieht aus, als ob das Faktum, von dem gesprochen wird, weit im Jahre

zurcklge. Man mte zur Annahme greifen, da die knigliche Botschaft frh im

Jahre 5 an den Satrapen gesandt worden sei, da Hananjah spter, als er in gypten

anlangte, sie dort vorgefunden und, da Ostern nahe bevorstand, sie an die Juden in

Elephantine und anderwrts mitgeteilt habe. Von mir werden ja die Worte Nt XlttW

H2bb VinWI || ||| Mt? anders aufgefat. Wenn auch unter der Regierung eines Knigs

die Zhlung weiterlief (siehe den Einwand Ed. Mkyer's, Papyrus/und, p. 92), so war es

doch nicht berflssig, der am uersten Ende des Reiches stehenden Garnison zu Be

ginn des neuen Jahres zu sagen, da kein Regierungswechsel stattgefunden habe und die

bisherige Jahreszhlung fortgesetzt werde. Wenn Hananjah den Brief am 1. Nisan

schrieb, so konnte er natrlich sagen, da von diesem Tage an 14 Tage gezhlt werden

sollten, auch wenn der Brief spter in die Hnde der Adressaten gelangte. Aber ich

lege auf diese Auffassung keinen groen Wert.
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werden in den fehlenden Stcken von Pap. 12 gestanden haben. Als

nur die drei ersten Papyri bekannt waren, wurde die Reserve der

Jerusalemer Kreise den Leuten in Elephantine gegenber darauf zurck

gefhrt, da jene einen Opferkult fr Jahwe in einem Tempel auer-

5 halb Jerusalems als schismatisch ansahen. Jetzt erscheinen uns die

kultischen Verhltnisse der Militrkolonie noch in ganz anderem

Lichte. Sie waren wohl auch den Juden in Jerusalem bekannt, und

diese muten ihre Stammesgenossen in Jeb geradezu als Heiden an

sehen. Whrend es nach dem Gesuche an den Satrapen von Juda
10 aussieht, als ob sie sich nur zu Jahu, dem Gotte des Himmels, be

kannten, wird dieser nur noch in zwei anderen Schriftstcken genannt

(11, 14), und den Gott des Himmels" kehrten sie vielleicht mehr mit

Rcksicht auf den Perser als auf die Jerusalemer Juden heraus (Ephem.

I, S. 250 f.). In den Einleitungen zu verschiedenen Briefen des Fundes

15 wird dem Adressaten ein Gru der Gtter gewnscht. Wenn sich

hier auch eine alte Formel des Briefstils halb erstarrt erhalten haben

kann, was man namentlich bei Pap. 6 annehmen mchte, so war doch

die Vorstellung von der Vielheit der Gtter bei den Schreibern noch

lebendig, denn in Pap. 12 heit es die Gtter insgesamt". Auch in

20 Pap. 13 ist vor insgesamt" Gtter" und nachher das Verbum im

Plural zu ergnzen1, denn der Gott des ganzen Himmels" kann hier

nicht geschrieben sein. Jene Wendung zeigt aber auch, da Wnb

hier nicht etwa wie DTI"? nur einen Gott bezeichnet. Aus anderen

Texten sehen wir aber, da Jahu tatschlich in Elephantine noch

25 andere Gtter neben sich dulden mute. Pap. 18 enthlt ein langes
Verzeichnis von Mnnern und Frauen, die je zwei Sekel Silber nach

der berschrift fr den Gott Jahu zahlten. Eine Notiz mit einer

bersicht ber den Barbestand in den Hnden des Kassierers (so!
nicht blo die nach dem vorliegenden Verzeichnis eingezahlten Gelder)

30 gibt nun die Hhe von Betrgen an, die fr drei Gtter bestimmt

waren: fr Jahu, [2972] '?KrP38K und ^Kmary. Die beiden numina

DBW und rOJJ erscheinen hier in enger Verbindung mit einem btkTW.

Dieses war jedenfalls ein Steinfetisch, ein anuXiov, den man sich

aber doch nach dem Namen 'jr'JKrPa als persnlich wirkend dachte.

35 Beide Gottheiten waren wohl in einem Steine vereint, doch erhielt

eine jede ihre besonderen Spenden, denn die Beitrge sind gesondert

1 Lies [\b]Hvr xbz tr[r6K].
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vermerkt. Der Stein stand wahrscheinlich im Tempel des Jahu, aber
die drei numina bildeten kaum eine feste Dreiheit, obwohl man eines

von ihnen sonst auf semitischem Gebiete als Glied von Gttertriaden

findet.

Mit dem Namen Dt?K in t?n,20K'8 wei Sachau nichts anzufangen. 5

Er wurde von Erman auf die Asima von Hamath hingewiesen, ver

folgte aber diese richtige Spur nicht weiter. Aus literarischen wie

inschriftlichen Quellen kennen wir fr verschiedene Gegenden Syriens
und Phniziens eine Gttin Ziua, Zrmea, >.v>.rr>, Sima, die gewhnlich
zusammen mit Zeus und Hera und unmittelbar nach ihnen genannt 10

und als Tochter des Zeus (Hadad) bezeichnet wird.1 Nach Lucian

(Dea Syra, 33) stand in Hierapolis zwischen den Statuen des groen

syrischen Gottes und der syrischen Gttin ein Irmniov, das von

Lenormant und spter von anderen mit jener Sima identifiziert wurde.

Auch dieses reprsentierte nach der Taube, die es auf dem Kopfe 15

trug, eine Gttin. Mit dieser Gttin ist auch DB>K zu kombinieren,

aber sein Geschlecht ist wahrscheinlich mnnlich. Da liefert nun eine

um 642 Jahre jngere griechische Weihinschrift aus Nordsyrien

(Ephem. II, S. 323) eine wichtige Parallele. Ihre Widmung lautet:

Iei|uiuj Kai Iu|uTuXuj Kai Aeovn eoic, TraTpJOic;. Hier ist also ein 20

mnnliches Gegenstck zur Sima zusammen mit einer Gottheit wahr

scheinlich weiblichen Geschlechts Inhaber eines Btyls. Der Name

dieser Gttin ist nicht angegeben, aber da neben ihr noch ein Xewv

genannt ist, kann es die 'Anat sein, deren Tier der Lwe ist. Diese

griechische Inschrift zeigt aber zugleich, da das bTFl des Papyrus 25

tatschlich ein arruXoc, war, und andere Mglichkeiten, an die man

auch denken kann, treten zurck.

In dem Papyrus werden DEW und fiiJJ in Gegensatz zu Jahwe
mit dem Btyl kombiniert. An sich konnte 'Anat auch Jahwe als

Trdpepoc, beigesellt sein, aber im vorliegenden Schriftstck ist sie von 30

ihm getrennt, obwohl sie nach der Hhe der Betrge zwischen ihm

und WH stehen mte.

In einem anderen Papyrus finden wir jedoch eine hiervon ab

weichende Gruppierung. In der fragmentarischen Geschftsurkunde

Pap. 32 werden S13D0 und liTniy vermutlich im Zusammenhange mit 35

einem Schwur angerufen. KTIDD ist das aramische Wort fr Kult-

1 Siehe weiter unten p. 263 ff.
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stein. Es kann hier das kanaanische bW2 wiedergeben und [2973]

das Baitylion im Jahutempel bezeichnen. Danach wre hier der Kult

stein fr sich genannt und die in Pap. 18 mit diesem zusammen

gestellte 'Anat in enge Verbindung zu Jahu gesetzt. Da hier ein

5 anderer Kultstein und eine andere 'Anat gemeint sei, ist mir nicht

wahrscheinlich. In dem Kreise, aus dem die Geschftsurkunde stammt,

existierten danach andere Anschauungen ber die Gottheiten. Frei

lich knnte hier auch eine ungenaue Ausdrucksweise vorliegen, aber

beim Schwur hat die Gegenpartei ein Interesse daran, da die Gtter

10 ordnungsgem angerufen werden, da sonst der Schwur wirkungslos

ist. Jedenfalls macht die Verbindung 'Anatjahu es mindestens wahr

scheinlich, da die 'Anat mit im Jahutempel verehrt wurde.

Der "78^2 mute aber noch einen dritten Insassen beherbergen.

In Pap. 27 heit es nach meiner Auffassung: und Gter holtest

15 du gewaltsam aus meinem Hause, nahmst sie und eignetest sie dir

an" (vgl. 1, 12 f.).1 Befragung (Ausfragung?) und Vorlesung mit Be

rufung auf unseren Gott (oder auf Gtter") fiel mir durch Gerichts

spruch zu. Ich Mlakhjah will dir nun vorlesen mit Berufung auf den

Gott ^KrVQtnn wie folgt: Gewaltsam bin ich in dein Haus nicht

20 eingedrungen, deine Frau habe ich nicht gestoen und Gter habe

ich nicht gewaltsam aus deinem Hause genommen." Anscheinend

soll der Klger dem Beklagten den Inhalt des Eides vorlesen, den

der Beklagte unter gewissen Zeremonien wiederholen soll. Vorlesen

oder ausrufen lassen wrde an sich besser passen, aber die Formen

25 lassen sich sprachlich so nicht erklren.2 Leider ist "jn1? zweideutig,

aber der Sinn unser Gott" liegt nher, und daraus geht hervor, da

Klger wie Beklagter sich zu einem Gotte bekannten, der nicht

Jahwe war. Da man sich diesen in gewissen Kreisen der Kolonie

als Bewohner eines *?fcWV2 dachte und ihn als sacrum des bethel"

30 bezeichnete, ist denkbar, und dagegen wrde nicht sprechen, da DTI

allein in Personennamen verwandt wird. Wahrscheinlicher ist es mir

aber, da DT! ein Eigenname, der eines besonderen Gottes ist. Von

1 map ist mit "003"? zu verbinden. "DJ? TiVfQib er eignete sich etwas an", wie

an der angefhrten Stelle. Ed. Meyer hat richtig erkannt (SBBA 1911, p. 1048 f., Pa

pyrusfund, p. 63), da die hier abschlieenden Worte die Beschuldigung des Klgers

enthalten, die der Beschuldigte wiederholt. Nachher lese ich jetzt nt?,N'2>: Ich wurde

vorgeladen, und Berufung auf unseren Gott fiel mir durch Gerichtsspruch zu." [So auch

richtig Epstein, ZATW 19 12, p. 143 \

Siehe die vorhergehende Anmerkung.
22. 8. 12.

248
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demselben Stamme ist der Gottesname ]0"in bei den Qatabanen
f und

aDfhC^v bei den Abessiniern gebildet. Dieser war ein Kriegsgott und

wird als "Apr)c, viKnToc, bezeichnet. Bedenkt man, da 'Anat eine

Kriegsgttin war, so scheint es mglich, da auch D"in wie ^ehCF0

eine Kriegsgottheit war, die als solche in der Militrkolonie Eingang 5

fand. Warum in der Abgabenliste fr ihn nichts verzeichnet ist, ist

schwer zu sagen. Pap. 27 ist um 41 Jahre lter als Pap. 18; viel

leicht war Din inzwischen in Mikredit geraten.

Frher nahm ich mit anderen an, da der Name des phnizischen
Gottes Emn aus ptil fett" gebildet sei. Das Vorhandensein des 10

Gottesnamens Dtt>N in den Papyri und die Wahr [2974] nehmung, da

viele Namen kanaanischer Gtter n, n als Afformativ haben, brachten

mich von jener Annahme zurck. Auch bei Emn ist n Affix, das

auf kanaanischem Boden an einen lteren Gottesnamen U&8 heran

getreten ist. Ich will diese Frage anderwrts eingehend errtern.* 15

Hier sei bemerkt, da trotzdem bei DtSW Beziehungen zu Gottheiten

auf kanaanischem Gebiete bestehen, und trotzdem der Kult der 'Anat

fr Palstina nachweislich ist, ich doch nicht glaube, da DBW und

nyy als kanaanische Gtter nach Elephantine gelangt sind. Unter

den fr sich genannten Gottheiten findet sich keine einzige mit aus- 20

gesprochen kanaanischem Charakter, und selbst in den theophoren
Namen begegnet keine Astarte, kein Melqart, nicht einmal ein Baal.

Phnizier waren also in der Militrkolonie nicht vertreten, aber auch

die Juden, aus denen die Kolonie sich bildete, hatten sich lange, bevor

sie ihre Heimat verlieen, von den autochthonen kanaanischen Kulten 25

losgesagt. Man sieht, wie anhaltend doch der Eifer der Propheten

gegen die mnnlichen und weiblichen Baale gewirkt hatte. Wohl aber

finden wir in den Personennamen aramische Gtter vertreten, auch

assyrische, von denen wir wissen, da sie bei den Aramern Eingang

gefunden hatten: Hadad, 'Atthar, Nebo, Nusku, aber auch 'Athe. 30

Sachau sagt S. 101 der Gottesname in "TtynK, nicht zu verwechseln

mit dem palmyrenischen Tiy, T\ny, ist unbekannt". Dabei hat Sachau

ein bekanntes aramisches Lautgesetz auer acht gelassen: Treffen

zwei 'Ain in einem Worte zusammen, so wird das erste zu Alef ab

geschwcht. Der Personenname 2pyny findet sich in zwei palmyre- 35

1 Vgl. Ephem. II, p. 107, 394 und weiter unten p. 260

* Siehe weiter unten p. 260 IT.

Lidjbarski. l'.phcincril Hl lS
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nischen Inschriften in der Schreibung apynN1, worin der Gottesname

'Athe unter Einflu desselben Lautgesetzes in derselben Schreibung

wie in dem Papyrus erscheint.

gyptische Gottheiten sind selbstverstndlich in den Personen-

5 namen auch zu finden. Die Trger waren gypter oder Halbgypter.
Zu Sachau's Ausfhrungen S. 91 zum Namen Pehnm b. Zakkr

bemerke ich, da sich nicht nachweisen lt, da ein Jude sein .Kind

nach einem gyptischen Gotte benannte, wohl aber haben wir Bei

spiele fr das Gegenteil. Zakkr war eben kein Jude, sondern ein

10 Aramer, wie auch Ntln in Pap. 24. ""Bn in Pap. 19, i3 ist unsicher,

die Tafel zeigt eher *m, und der fTin in Z. 5 war wahrscheinlich ein

Phnizier.

Die Garnison erhielt zum Unterhalt Geld und Lebensmittel. Die

Bezeichnung fr die Lhnung im ganzen ist D"1B. Dieses bedeutet

15 ursprnglich Distribution" und ist nicht von Hause aus, wie SaCHAU

S. 101 annimmt, ein Getreidema. Es hat in den Papyri die allgemeine

Bedeutung wie in der Misnah, nicht nur den Sinn Getreideration"

wie in PSitt Luc. 12, 42 (= orrouexpiov) und anderen wohl davon

abhngigen Stellen. Im [2975] Papyrus Ephem. II, S. 224 verpflichtet
20 sich der Schuldner von seinem DIB Geld zu zahlen, in Pap. 36 von

jeder Ration einen Qab Gerste abzugeben. Der in Geld (Silber) ge

zahlte Sold wird mit *)DD, die Naturalienlieferung allein mit dem an-

scheinend hybriden, persisch-aramischen Worte D*1Bp)nB (Pap. 10)

bezeichnet, wovon f)HB, mit dem Artikel NBHB (Pap. 19, 33) eine wohl

25 in der Soldatensprache entstandene Kurzbildung ist.

Die in den Texten bliche Rechnungseinheit fr Geldzahlungen
ist der Silbersekel. Sachau gibt diesen im Kommentar und der ber

setzung mit Pfund Silber" wieder, so da der Leser, der sich nur an

diese hlt und z. B. S. 81 liest, da die Gemeindemitglieder je zwei

30 Pfund Silber" fr den Tempel des Jahu zahlten, oder die vielen Pfund

Silber in den geschftlichen Urkunden findet, eine ganz unrichtige

Vorstellung von den wirtschaftlichen Verhltnissen der Kolonie be

kommt. Sachau war sich selber whrend der Bearbeitung der Texte

ber die Werte nicht im klaren. In Pap. 35 wird ausdrcklich der

35 Stater als Doppelsekel bezeichnet, whrend SaCHAU S. 53 den Stater

einem halben Sekel gleichsetzt. Da in derselben kleinen Gemein-

' Vgl. Ephem. I, p. 196; II, p. 123, 309.
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schaft zu derselben Zeit zwei verschiedene Sekel, der eine das Vier

fache des anderen, in Gebrauch gewesen sein sollten, ohne da sie

durch besondere Kennzeichnungen auseinandergehalten wurden, ist

undenkbar. Erst fr die Einleitung suchte sich Sachau ber diese

Dinge zu orientieren, aber was er S. XX sagt, ist unrichtig. Frher 5

konnte man schwanken, ob mit dem Sekel dieser Papyri der babylo

nisch-persische Stater von 11, 2 gr. oder der aixXoc, Mtioikc, von 5, 6

gr. gemeint sei (vgl. DLZ. 1906, Sp. 32n).x Jetzt, wo der Stater

besonders genannt und ausdrcklich als Doppelsekel bezeichnet wird,
kommt fr den einfachen Sekel nur der persische Reichssekel in Be- 10

tracht. Ob damals schon soviel Metall ausgeprgt war, da selbst

an den uersten Reichsgrenzen nur in Mnzen gezahlt wurde, lasse

ich dahingestellt sein. Diese Papyri sprechen eher dagegen. Denn

bei greren Summen wird nach WO oder Zehnern" gerechnet.
Zehn Sekel entsprechen einem halben Dareikos, ausgeprgt wurden 15

aber nur ganze Dareiken. Man wrde also eine Rechnung nach

Zwanzigern" oder nach Dareiken erwarten. Jedenfalls ist an allen

Stellen, wo SaCHAU von einem Pfund Silber" spricht, ein Silber

quantum von 5, 6 gr. gemeint.-1

1 Siehe hier, p. 76.
2 Von Ed. Meyer werden die in den Papyri genannten Geldwerte eingehend ge

prft (SBBA 191 1, p. 1026 fr., Papyrusfund, p. 30 f., 55 fr.). Den Wert des Sekel setzt er

gleichfalls mit 5,6 gr. an. Er nimmt auch Stellung zu den Errterungen hier p. 75 fr.

In 1 sieht er /4 Sekel, trotzdem bei dieser Ansetzung 6o/0 als bliche Zinszahlung
herauskommen. Es ist milich, da die Addition im Kairiner Papyrus G (siehe oben

p. 130) diese Frage offen lt. Die Formel NmOT1, lh *|D3 soll nach Ed. Meyer die

Gleichung 2/4 Goldstater= 10 Sekel" enthalten und den Wert des Sekel im Verhltnis

zum Dareikos angeben. Dies ist mir unwahrscheinlich. Wre mit lh 2/4 des G o 1 d stater

gemeint, so stnde nicht Silber" davor. Und warum wird durchweg s,4 und nicht '/j

gesagt? Die Rechnung nach Vierteln wre nur dann verstndlich, wenn ein Viertel-Da-

reikos als gangbare Mnze oder Recheneinheit existierte, was meines Wissens nicht zu

trifft. Die Erfahrungen, die ich in der Trkei beim Geldwechseln machte, brachten mich

auf eine neue Deutung der Formel, die ich freilich nachher aufgeben mute. In der

Trkei ist Kleingeld teurer als groe Mnzstcke. Wer fr einen Megidi (20 Piaster)

einzelne Piasterstcke haben will, erhlt nur 19 Piaster, wer fr ein Fnf-Piaster-Stck

(20 Metallik) einzelne Metallik haben will, erhlt nur 19 Metallik. Hier wird also ^jio
oder 5/0 zu Ungunsten des Grogeldes gezahlt. Ich nahm nun an, da die Formel

2 r auf den Zehner" dasselbe besage : Wer ein Zehn-Sekel-Stck (ein Silberstck im

Gewichte von 10 Sekel= 56 gr.) in Zahlung giebt, mu noch 2r zuzahlen oder es

werden ihm 2 r abgezogen. Es scheint, da das Geld dieser Papyri nicht durchweg

gemnztes Geld ist (siehe oben Z. 1 1 ff.). Natrlich war da ein groes Silberstck weniger

wert als dasselbe Quantum in gut abgewogenen kleinen Stcken, deren Herstellung weit

mehr Arbeit erforderte. Nimmt man an, da "I ein Viertel-Sekel sei, so wrden 2 r auch

18*
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In der Einleitung eines Briefes versichert der Schreiber nach der

Begrung hier und da, da es ihm gut gehe (mir, uns, hier ist

Heil").1 Dies findet sich ja in der Briefstellerei aller Zeiten, um bei

gypten zu bleiben, verweise ich auf bid Ttavic, exo|uai 0"e ufiatveiv,

5 Kai exuu aTc, uYiaivuj in griechischen Papyri. SaCHAU hat [2976]

die Wendung nicht verstanden und las bei Pap. 45 sogar einen Eigen

namen hinein.

In den Briefen wird namentlich in der Einfhrung ich" hflich

durch dein Diener", du" durch mein Herr" umschrieben. Die Wen-

10 dngen sind halb erstarrt, und es ist kein stilistisches Versehen (S. 9),

wenn dein Diener" statt sein Diener" gesagt wird. Da der

Schreiber in einem wirklichen Dienstverhltnisse zum Adressaten

stand, darf natrlich nur bei bestimmten Anhaltspunkten angenommen

werden. Bei Pap. 12, wo ein Mann zwei Frauen mit meine Herrin",

15 Madame tituliert, liegt keine Veranlassung vor, auch nur die Frage

aufzuwerfen, ob er Eigentum zweier Damen gewesen sei. nrfm in

demselben Brief ntigt nicht zu der Annahme, da ein Ausdruck

wie iTn vorausgegangen sei. Das He kann der Rest eines Eigen
namens sein.

20 Gleichstehende sprechen sich mit Bruder" an. Bei den vor

liegenden Briefen, die zwischen Juden gewechselt sind, knnte Bruder"
im Sinne von Glaubensbruder" gebraucht sein, wie denn Hananjah
in Pap. 6 das ganze jdische Heer" als seine Brder bezeichnet.

Aber diese Ausdrucksweise war in gypten schon in alter Zeit ver-

25 breitet. Da Schreiber und Adressat leibliche Brder waren, ist nur

anzunehmen, wenn es direkt aus dem Schriftstck hervorgeht. Es ist

hier i/20 des Grostckes sein. Aber Papyrus Sach. 33 spricht gegen diese Auslegung.
Hier heit es: ich habe dir gegeben Silber 6 Sekel, d. h. sechs, nach den Gewichts

steinen des Knigs, Silber 2 r auf 1 Karas." Hier betrgt die Gesamtsumme nur 6 Se

kel, es konnte also kein Zehn-Sekel-Stck in Zahlung gegeben werden. Damit wird die

ganze Deutung hinfllig. Trotzdem ist es mir auch jetzt am wahrscheinlichsten, da der

Vermerk irgendeinen Zuschlag oder einen Ausgleich zwischen zwei verschiedenen Wh

rungen festsetzt. Die Frage mu einmal von einem Numismatiker von Fach unter

sucht werden, der das Material und die in Betracht kommenden Momente natrlich ganz
anders bersieht.

Ed. Meyer behandelt in demselben Zusammenhange auch Papyrus 19 (Taf. 21, 22).
Er fat KP darin im Sinne von Schaf" auf. Ich sehe in KV eine Abkrzung von

(m)N (pp)B". Diese Schreibung entspricht genau der von ISO= (bp)V (t)D)3: erst Inhalt,
dann Recheneinheit.

1 PaP- 45 A: Nin *? cbV; Pap. 10 : Hin \b b&.
*
Vgl. Ekm \n und Krebs, Aus den Papyrus der Kniglichen Museen, p. 90.
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daher nicht einzusehen, warum Sachau gerade bei Pap. 14 sagt ich

nehme an, da Bruder hier nicht im wirklichen, sondern im ber

tragenen Sinne (Freund) gebraucht ist", und, da Schreiber und

Adressat verschiedene Vter haben, noch bemerkt, da es Stief

brder sein knnten. Die erste Zeile ist unrichtig ergnzt; es mu 5

heien: An meinen Bruder Paltai, dein Bruder HoSajah. Der Gott

des Himmels begre meinen Bruder zu jeder Zeit. Gru an Sawa

und seine Shne.

S. 229 heit es: Da gypter auf diesen Scherben ihre Namen

in semitischer Schrift und Sprache schrieben oder schreiben lieen, 10

ist doch wohl nur durch die Annahme zu erklren, da es Semiten

waren, die infolge lngeren Aufenthalts ihrer Familien in gypten

gyptische Namen angenommen hatten." Die Schriftsprache fr die

Perser und Syrer (Aramer, Juden u. a.) war Aramisch und wurde

in Amts- und Geschftssachen wie im Privatleben verwandt. Wenn 15

sie etwas ber einen gypter aufzuzeichnen hatten, holten sie ebenso

wenig seine Erlaubnis ein, es aramisch tun zu drfen, wie etwa spter

ein ptolemischer Beamter einen Fellachen fragte, ob er genehmige,

da sein Name griechisch geschrieben werde.

Mit besonderer Spannung erwartete ich das Erscheinen der Frag- 20

mente des Achikarromans. Seit lngerer Zeit bemhte ich mich

nachzuweisen, da sich in dieser Erzhlung ein Rest der verloren ge

gangenen aramischen Literatur aus [2977] heidnischer Zeit erhalten

habe.1 Als mir nun im Frhjahr 1908 erzhlt wurde, da unter den

Berliner Papyri auch Stcke des Achikarbuches gefunden seien, hielt 25

ich es fr einen Scherz, aber bald las ich auch eine amtliche Mit

teilung darber. Im 5. Jahrh. v. Chr. existierte der Roman also schon.

Die Handlung spielt um 675, das Buch mu aber bedeutend spter

geschrieben sein. Der Spielraum fr die zeitliche Bestimmung ist also

nicht gro. Dennoch war ich gespannt, ob sich aus den Papyri 30

Genaueres ber Zeit und Ort der Abfassung feststellen liee. Be

sonders interessierte mich die Frage, welche Rolle der Himmelsgott

in den Papyri spiele, was von den Gttern des Achtkar ausgesagt,

wie der Name des Knigs von Persien und Elam" geschrieben ist,

ob auch in den Papyri bei der Hinrichtung Parther fungieren sollen, 35

1 Theologische Literaturzeitung 1899, Sp. 6o6ff., Ephem. I, p. 259, Dictic>:j>\ of

Religion and Ethics I, p. 23 1 f.
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namentlich aber wie das Auftreten Achikars in gypten geschildert
wird. ber alle diese Punkte geben jedoch die Fragmente keine

Auskunft. Die Stcke erzhlenden Inhaltes gehren alle zum ersten

Teile, und doch ist es mir wahrscheinlich, da auch die gyptische

5 Episode mit zum alten Bestandteile des Buches gehrt. Vielleicht

wurde das Buch auch nur, weil die gypter so schlecht darin weg

kommen, zur Lektre der Juden in Elephantine, wenn es nicht gar

aus demselben Grunde von der Regierung aus unter die Soldaten ge

bracht wurde. Auch ein anderes literarisches Stck romanhaften In-

10 haltes, der Papyrus Blacas, scheint ja antigyptisch zu sein.

Recht umfangreich war die Spruchsammlung. Da sie mit zur

Erzhlung gehrt, geht schon daraus hervor, da an der Spitze von

Z. i, die die berschrift zu enthalten scheint, "^Jl gestanden hat.

Aber die Sprche zeigen auffallend wenig Berhrungen mit den

15 spteren Versionen. Mit den Sprchen wurde viel bei den Unter

suchungen ber den Ursprung des Buches operiert. Ich habe aber

gleich anfangs hervorgehoben, da sie eine schwache Sttze bieten,
da sie leicht verschoben, Fremdes eingefgt, Altes ausgeschaltet wer
den kann.1 Eine Verwertung der Sprche wird sehr durch den frag-

20 mentarischen Zustand dieser Bltter erschwert; nur wenige Stze sind

ganz erhalten. Sie bedrfen noch einer eingehenden Untersuchung;
Sachau hat fr sie wenig getan, aber auch verschiedene Stellen

durchsichtigen Sinnes miverstanden.

Pap. 49, Z. 1 enthlt anscheinend die berschrift, dennoch sieht

25 es aus, als ob Z. 2 schon mitten in der Erzhlung steckte. Die

Zeilen mssen danach hier sehr lang gewesen sein. Der Kanzler

wird selbst als der Siegelring des Knigs bezeichnet, wie noch in

den spteren Versionen.2 Er vertritt die knigliche Gewalt, er ver

mittelt die Umsetzung des kniglichen Willens in die Tat. Danach

30 ist der Anfang von Pap. 49, 3 und 50, 3 nicht zu einem Nomen zu

er [2978] ganzen. Pap. 49, 3: ich war (mn) der Siegelring des San-

herib; Pap. 50, 3: nachdem ich gestorben bin (niV), wird er dir ein

Siegelring sein. 49, 8: mein Sohn. In KOI steckt vielleicht die

babylonische Form fr gro", hier als Titel. 51, 2: einer von den

35 rbj meines Vaters. 51, 15. Die Ttung eines Unschuldigen ist nicht

1

Theologische Literaiurzeitung 1899, Sp. 608.
2 The Story of Ahiqar, syrischer Text, p. 49 t"., Nau, Histoire et Sagesse dAhiqar

p. 190, 192.
*^ '
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eine unschuldige Ttung, im Gegenteil. Lies: der dich frher von der

Hinrichtung errettet hat. Unschuldig [warst du . . . .]. 52, 1. 5.

pnK by schlielich", so auch in 1 1, 4 und 52, 2. 1. 52, 1. 6 L TnrPl.

52, 1. 14: mag er gettet werden zwischen (]0) diesen (T\b) beiden

Bergen. 52, 2. 7. Das Gercht verbreitete sich nicht vor dem 5

Knig", sondern im Knigreich]" oder in [allen] Pr[ovinzen iny-JC)

des Landes Athur, da der Minister] des Knigs gettet sei". 53, 3:

Erspare deinem Sohne nicht den Stock, wenn nicht, so wirst du ihn

nicht erretten knnen von.. .

x

53,4* Ich glaube nicht, da bei

)pDt?K und hnlichen Formen in der Endung ein Pronominalsuffix ent- 10

halten ist. 55, 5 1. pbn DVn gtterliebend", qpiXoeoc,, fromm";

DTP1 ebenso im Palmyrenischen belegt.2 55, 9' Da erwiderte die

Ziege und sprach zum Panther: Wozu soll mir dein Zudecken: Nimm

mir mein Fell nicht. "O^DD ist ein Versehen. 55, 10. pilft^ scheint

hier fehlerhaft als Infinitiv zu stehen: nur um sein Blut zu saugen. 15

Vorher mu die Rede von einem Raubtier gewesen sein, das die

Gazelle freundlich begrte. 56, 1 : Damit Gott nicht ihm zu Hilfe

komme und den Pfeil auf dich zurckwende. An dieser Stelle steht

offenbar der Plural von Gott" in singularischer Bedeutung, und viel

leicht ist auch pbtt im Achikarbuche so aufzufassen, darum glaube 20

ich aber doch nicht, da die Geschichte jdischen Ursprunges ist.

56, 2: ernte jede Ernte und tue jede Arbeit. 56,4: damit du essest

und satt werdest und deinen Kindern mit dir gebest. Beachtenswert

ist die Anordnung der ersten vier Sprche. brigens ist safargal

nicht Apfel", sondern Quitte". 56, 6 1. IT^n. 56, 7: Die An- 25

mut eines Mannes ist seine Zuverlssigkeit, seine Hlichkeit die Lge

seiner Lippen (SaCHAU: aber seines Hasses Lippen lgen!).

In dem Bande werden auch eine Anzahl Ostraka mitgeteilt, von

denen einige schon frher verffentlicht wurden. Die Scherben sind

leicht zerbrechlich, die Schriftflche lag bei ihnen frei, auerdem 30

schwitzte der Ton Mineralien aus, die sich ber der Schrift lagerten,

daher sind vollstndige und gut lesbare Stcke selten. Die Scherbe

Taf. 63, 1 ist von vorzglicher Erhaltung, dennoch hat Sachau den

Inhalt merkwrdig miverstanden. Sie enthlt zwei Mitteilungen, die

von einem Schreiber an zwei Leute gesandt wurden. Die erste ist 35

zu bersetzen: Gru an Uriah. Nun wohlan, deine t^nan, die groe,

1 Entweder ib als Negation {\b) oder Hb )b ]Ti irrtmlich fr b b >b p.

Vgl. Nldeke, ZDMG XXIV (1870), p. 91; Ephem. II, 278 F3.
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[2979] ist angelangt (JIK), damit man ihreWolle schere, bevor1 diese

durch die Dornen (333) ausgerauft wird. Nun komm und schere

sie; am Tage, an dem du sie waschen wirst, magst du sie scheren.

Wenn du aber an diesem Tage nicht ausgehst, so schicke (eine Nach-

5 rieht) an mich, dann will ich sie waschen, bis du ausgehst." Hier

ist also offenbar von einem Schafe die Rede, und dies mu der Sinn

von nn sein ; vielleicht enthlt es ein Kosewort. Da die Befrch

tung bestand, die Wolle der Schafe knnte durch die Dornstrucher

ausgerauft werden, lt sich literarisch belegen. Babli B. Mesi',

10 fol. 68, b: Man darf die Lmmer abschtzen, weil ihre Wolle ge

schoren, weggeschwemmt und ausgerauft wird.2 Letzteres glossiert

Raschi: wenn sie zwischen Dornstruchern durchgehen.* Die zweite

Mitteilung ist an einen Ahitab (oder Ahutab) gerichtet. Die Anfnge

zweier Zeilen sind hier verwischt, so da eine Revision nach dem

15 Original ntig ist, aber die letzte Zeile lese ich mit Sicherheit Jlin *"iNti>

ist hier brig geblieben"/ In dem folgenden Bruchstck ist nicht

^in*l als gyptischer Eigenname, sondern ^\TO mein Leibrock" zu

lesen.

Die vierte Scherbe derselben Tafel gehrt nach dem Schrift-

20 charakter zu den ltesten Stcken des Fundes. In Z. 4 steht mdn

oder mm 32, dessen Sinn sich nicht mit Sicherheit feststellen lt,

da der Zusammenhang unterbrochen ist. Da hier 1 als Maeinheit

steht, ist mglich, zumal VID messen" heit. Aber unbegreiflich ist

es, wie Sachau hier den rmischen Modius hineinlesen kann. Das

25 Ostrakon ist um 500 v. Chr. geschrieben, whrend der rmische

Modius frhestens 500 Jahre spter in gypten eingefhrt wurde.5

Auf der Scherbe Taf. 62, 1, 2, 10 war frher der letzte Buchstabe

unsicher (Ephem. II, S. 247 f.). Nach Funden, die inzwischen ge

macht wurden,
6 ist der Name zu *TP3N herzustellen. TPIK, wie Sachau

1 Nach dem Zusammenhange erwartet man *1t ~\p, aber Ktinp steht da. Die Zge
von 1 und K sind zwar einander hnlich, aber das N scheint mir doch sicher.

* Lies nionoi mBltaffl nillti 'iS, nicht nim usw., was sinnlos ist.

3 D-'Sipn p nmiinw.

4 Eine Revision des Originals zeigte, da am Anfange von Z. 6, 7 die Tinte nur

ausgelaufen ist und keine Buchstaben fehlen. Zeile 7 hat also nDp nail, ohne erkenn

bare Worttrennung. Das N ist kaum mit Hp zu verbinden; NmVi, bezw. K**Q*n ist mir

unverstndlich. Ist K auch hier= (rm)"**? Siehe oben p. 252, Anm.

5 Schubart sagt mir, da dies noch viel zu frh angesetzt sei; der Modius habe

kaum vor 200 n. Chr. in gypten Eingang gefunden.
6 Siehe oben p. 23 fr.
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liest, steht nicht da, und seine Ableitung von Avitus fllt daher weg.

Also auch auf dieser jungen Scherbe findet sich nichts Lateinisches.1

Hier noch einige wenige Einzelberichtigungen zu den aramischen

Stcken. S. 9. Es ist mglich, da der Gottesname Jh gesprochen

wurde, dann wre das Schwanken in der Schreibung der Endung 5

nach Altsemit. Texte I, S. 6 zu Z. 3 zu erklren. Aber ebenso

gut knnen die beiden Schreibungen irr und nrP dadurch entstanden

sein, da man sich scheute, den Gottesnamen voll auszuschreiben.

Jedenfalls ist die Schreibung niJT nicht so zu erklren, wie Sachau

es tut; das zeigt ihr Vorkommen in der Mesainschrift. S. 10 unt. 10

Die Worte von all dem, was uns geschehen ist, wute Arsam nichts"

sollen den Anschein vermeiden, als wollten sie sich ber den Statt

halter beschweren. S. 14 zu Z. 10. Mir ist Barth's Abnderung

zu pyp [2980] nicht wahrscheinlich, denn Holz" heit in diesen Texten

nur py, V. Pap. 7. In Z. 4 1. ffTl. In Z. 7 ist toam sicherlich 15

unvollstndig; man sieht noch vorher die Reste eines Buchstabens.

Nnyitt heit in diesen Papyri immer Verwaltungsbezirk", niemals

Stadt". Pap. 8. Es ist ganz ausgeschlossen, da WT^-Tn den

hebrischen Artikel habe. Es ist wohl ein persisches, auf kar aus

gehendes Wort. Pap. 11, 9. Kommentar und bersetzung weichen 20

voneinander ab. Diese ist richtiger, gibt aber doch den Sinn nicht

genau wieder. bersetze: was sie auch verlieren, oder nicht ver

lieren (mgen sie Verlust erleiden oder nicht), es ist euch einerlei."

Pap. 13, Z. 2. Der Schreiber sagt, er habe den Gru gehrt. Er

hatte sich also den Brief vorlesen lassen, vermutlich weil er selbst 25

nicht lesen konnte. Tibi in Z. 4 ist ein Name, eine Kurzform von

1 Die Ostraka Ephem. II, 229 H, 235 J gibt Sach.u- unter 64,2; 65,2 neu

heraus und liest einiges anders als ich. Ich habe die Originale nachgeprft und be

merke folgendes. Das Ostrakon 64, 2 ist jetzt undeutlicher als zu der Zeit, da ich es

benutzte, aber doch ist noch einiges mit Sicherheit zu erkennen. In 64, 2, I, Z. I ist

TIN sehr wahrscheinlich; in Z. 2 b sicher. In Z. 2, 5 ist ]'D und Eip sicher, nicht

J1D, Wip, denn "I bezw. 1 haben, wie bei "mbl? zu sehen ist, rechts hohe Kpfe. Die

von Sachau und Nldeke (Liter. Zentralbl. 191 1, Sp. 1507) fr "fB vorgeschlagenen Er

klrungen fallen daher weg. In der letzten Zeile ist bw (Sach.) ausgeschlossen. Man

kann hchstens xbHV lesen, aber der letzte Buchstabe sieht ganz wie der letzte in TONE

(Z. 7) aus, der doch sicher ein Jod ist. In 2, Z. 6 f. lese ich jetzt mit Sicherheit rbv

"|*n *b nbv 1 Tl "1BD, das Folgende genau so wie in der Ephemeris. Statt ~*n liest

Sacuu* ps Krge". "]*n (bezw. -|!"I) ist sicher, und wir kennen es ja jetzt aus Pap.

30, 3 als den Namen eines Generals. Auch in 65, 2 (Ephem. II, 2301 ist ]\z icher.

In 65, I, Z. 3, 4 lies 1C1N und -icnta



258 Ephemeris fr semitische Epigraphik.

n,t?1, wenn es nicht gar daraus verschrieben ist. Pap. 15 Z. 6 1. 1131.

In Z. 7 ist nin zum Vorhergehenden zu ziehen, und mit b beginnt

eine abschlieende Gruformel. Pap. 25. ]T by durch uns", durch

unsere Vermittlung wie im Papyrus Ephem. III, S. 128. )nS7B heit

5 nicht Bohnen", sondern Linsen". Am Ende von Z. 5 ist die Zahl

54 zu lesen (20 statt Ww). Pap. 30, Z. 5. Der Anfang ist zu

10*6 zu ergnzen. In Pap. 31, Z. 7 ist 0*6 fr 10*6 verschrieben.

Pap. 38, Z. 3. Mit ]TXM beginnt jedenfalls ein neuer Satz, der ebenso

wie der vorhergehende vom Schwiegersohn an den Schwiegervater

10 gerichtet ist. Die Zahlung, zu der jener sich mit ]nJ8 verpflichtet,

kann nicht dem Schwiegervater gelten, da dann *]b stnde. Vielleicht

war die Tochter mit Mahseja verheiratet, der eine Abstandssumme

erhalten soll. Pap. 61, Z. 1 1. K^n Win:! zum zweiten Mal"1, so

deckt sich der aramische Text genau mit den anderen.

15 Der Name iT3T (S. 8) ist eine jngere Form von Tit\ rPJTNV

Ein Verb zu adn gibt es nicht. Dieses steht im Kanaanischen Sin

gular da und ist vielleicht ein Fremdwort. ]1T Neh. 3, 7 ist eine Kose

form *?1toj? zu iTiT. S. 6t,. vbYO zeigt keinen griechischen Einflu,

der fr diese Zeit ausgeschlossen ist. Die Metathese der beiden Li-

20 quidae findet sich auch im Indischen, vgl. O. Franke, Ztschr. d. Deutsch.

Morgen!. Ges. XLVII (1893), S. 600. Ich begreife nicht, warum

SaCHAU pni S. 71 von den anderen Eigennamen sondert und als

Appellativ ansieht; da wre doch Din'1 eher eines. brigens kann

pf auch eine Koseform *?tt9j3 oder blbp sein. TVbsS, V&ES in 18 ist

25 eine Nebenform von rTODX, vielleicht auch n^ von TTbll, vgl. zu

diesem Wandel Ephem. III, S. 99 f. Wenn sich in demselben Ver

zeichnis die lteren Formen finden, so ist es so zu erklren, da die

Leute bezw. ihre Vorfahren verschiedener Herkunft waren, wie man

ja auch bei uns in demselben Verzeichnis die Namen Heintze, [2981]

30 Heinse, Henke und Heinichen finden kann. Pap. 20, Z. 14 eher

T1!; vielleicht Hypokoristikon zu einem Namen wie NTiy. Pap. 21, 2

1. Ba'adijah fr mich (mich schtzend) ist Jah". In Z. 9 ist der zweite

Name kaum zu "?3$N zu ergnzen; es war wohl ein theophorer mit UWX

beginnender Name. In rQW Pap. 36, 2 sehe ich eine Kurzform zu iTiB^.

1 Vgl. minisch "obn TOn Ephem. II, p. 394.
**

Jahwe hrt", s. v. a. .TJ>eB>\ ]W, bezw. ptNn= >M. Auch in Pap. 22, 2, 6 ist

iTiW' statt -TSN*1 zu lesen, das nicht sicher" ist.
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Bei den phnizischen Krugaufschriften hat sich Sachau ganz

und gar verlesen. Er konnte den Wert vieler Zeichen nicht be

stimmen, daher sind seine Lesungen fast durchweg unrichtig. So ist

an ihnen eine bemerkenswerte Eigentmlichkeit der Namen nicht zu

erkennen: ihre hufige Zusammensetzung mit gyptischen Gtternamen. 5

Ich fand in ihnen dreimal Osiris, zweimal Isis, einmal Horus, sechs

mal Ptah, fnfmal Bast, viermal Apis, einmal Amon, dagegen viermal

Baal, viermal Esmun, einmal Melqart und fnfmal Resef, der hier

vielleicht auch als gyptischer Gott anzusehen ist. Dies nur soweit

die Nachzeichnungen der gedruckten Tafeln sichere Lesungen zu- 10

lieen; nach den Originalen wird sich mehr feststellen lassen. Mgen
sich gyptische Gtter bei den Phniziern auch auerhalb gyptens
finden, so ist doch ein solches Verhltnis nur in gypten denkbar.

Die Krge sollen zum Weintransport gedient haben, und ihre Form

spricht fr phnizische Herkunft. Der Wein wurde vielleicht ber 15

Sidon exportiert (s. Corp. inscript. semit. II, 146), und die Aufschriften

nennen die Adressaten in gypten. In Elephantine wohnten diese

Phnizier kaum. Denn wenn die aramischen Texte auch aus einem

anderen Kreise stammen, so wrde bei dem engen Rume sich doch

auch in ihnen ihre Anwesenheit bemerklicher machen. Es waren wohl 20

phnizische Importeure, die ihren Sitz an groen Pltzen hatten und

von da aus ihre Waren ins Land hinaus befrderten. Aus dem Vor

kommen und der Hufigkeit der einzelnen gyptischen Gtternamen

werden gyptologen vielleicht bestimmen knnen, wo die Phnizier

wohnten. Aus diesen Gtternamen ist aber auch zu ersehen, wie 25

ganz anders die Phnizier den gyptischen Gtterkulten zugnglich

waren, und ihre leichte Anpassungsfhigkeit zeigen sie ja in ihrer

ganzen Geschichte.1

Die Krge mit der Aufschrift *]^0^ enthielten Lieferungen oder

* Ich habe die Originale der Krugaufschriften nachgeprft, und es erwies sich als

notwendig, sie smtlich neu herauszugeben. Dies geschah in Phnizische und aramische

KrtigaujSchriften aus Elephantine (Anhang zu den Abhandlungen der Knigl. Preut.

Akademie der Wissenschaften vom Jahre 1912), Berlin 1912, 20 SS. mit 6 Tafeln, 40.

Nur sehr wenige Aufschriften hat Sachau richtig gelesen, und die Abweichungen sind

z.T. sehr bedeutend. In den theophoren Namen fand ich 35 37mal gyptische, 12mal

phnizische Gtter (p. 20). Der Chnub von Elephantine ist kein einziges Mal genannt.

Am hufigsten, zehnmal, finden wir den Apis von Memphis, dann fnfmal den Ptah, also

diese beiden allein fter als alle phnizischen Gtter zusammen. Daher werden die Leute

hauptschlich in Memphis, in jenem von Herodot (II, 1121 genannten Tupduv xpo-

Tireoov gewohnt haben."
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Abgaben an den Staat. Das Zeichen hinter ^b ist kein Teth und

dies knnte hier nicht als Zahlzeichen verwandt sein. Die palsti

nischen Krugstempel mit "^Tb zeigen das Bild eines Kfers oder der

geflgelten Sonnenscheibe. In dem fraglichen Zeichen sehe ich eine

5 kursive Darstellung der geflgelten Sonnenscheibe in einer Kartusche.1

Der Name des Gottes Esmun.2

Von den erhaltenen Namen phnizischer Gtter gehen mehrere

auf ] aus. Wir haben pWH, pD, pb&, 'EXiov. Auch pS, pn finden

sich als Gtternamen, aber diese sind es erst auf Umwegen geworden.

Der Gott Sidon hat erst als pxnYc, der Stadt Sidon sein Wesen

io und seinen Namen erhalten. Er knnte freilich, allein nach der

Namensform, auch ursprnglich sein (vgl. p. 262), aber wahrscheinlicher

ist es, da pX erst als Name des Ortes, vom dortigen Fischfang, ent

standen ist. pn wiederum ist eine jngere Abkrzung von pnbyz.
Aus den Umschreibungen 'Ecruouvoc^ Xcrfxuv, 'EXiov wissen wir,

15 da die Phnizier diese Endung n gesprochen haben. Mit den

Gtternamen dieser Form stehen die Phnizier nicht allein da; die

Bildung ist vielmehr durch die ganze semitische Welt verbreitet. Wir

haben bei den Amoritern, dann bei den Babyloniern, Assyrern und

Aramern p"\ (pS*!), bei den Aramern p*in, bei den Assyrern
20 und Aramern pb& (Sulmn, Xe\a|idvr|c,) ,

bei den Jemeniern pTi.

Bei fast allen diesen Namen ist ) sicher Afformativ, danach ist es

wahrscheinlich, da auch bei "jBW das \ nicht zum Stamme gehrt
und da der Name nicht von )# abzuleiten ist, wie es sonst ge

schieht.* Als Element ohne das Affix bleibt also OBW brig, dem

25 wir in den Papyri begegnen. Dfc?K ist nach dem Namen DlPK (Pap.

1 In derWiedergabe des Papyrus Euting bei Sachau, p. 26 f. ist verschiedenes zu

berichtigen. In A, 5 lies tOSV (MTT, NWP). In C, I ist K'ODr sicher, siehe Ephem.
II, p. 2160b. Am Ende von C, 3 sind deutliche Spuren eines b vorhanden, also b

[]]b mnffN, wie in A, 2. In C, 7 wohl pVWN, dahinter vielleicht rvn. In C, 13

sicher ]Mi, sie verbergen die Gegenstnde, die sie genommen haben", nn oder ein

Verbum verwandten Sinnes. C zeigt eine andere Hand als A B.

2 Siehe oben p. 249.

3 Vgl. BAUDISSIN, Esmun und Adonis, p. 203f.

? Vgl. Baudissin, Esmun und Adonis, p. 207.
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24 II) wie )>K mnnlich. Eine weibliche Gottheit, deren Name von

demselben Element gebildet ist, ist die K^K 'ffende der Hama-

thener (II. Kn. 17,.30), und der Name liegt wohl auch in ]nDt^ HBW

Amos 8, 14 vor.1 Wir haben hier eine Gruppe von Gtternamen,

wie wir sie in dieser Vollstndigkeit als reine Gtternamen sonst 5

nicht finden, und ein gut Stck semitischer Religionsgeschichte spiegelt

sich in dieser Namenreihe ab.

Der Gott der Semiten in ihrer beduinischen Urzeit ist unbestimmt,

farblos, unpersnlich, ber sein Geschlecht macht man sich keine Ge

danken, da es fr den Verehrer von geringer Bedeutung ist. Im 10

Kulturlande ist die Gottheit dem Menschen nhergerckt, ihr Walten

ist berall fhlbar, sie greift krftiger in die Verhltnisse des tglichen

Lebens ein, und die menschlichen Verhltnisse werden in ihr Leben

hineingetragen. Die Gtter werden menschlicher gedacht, werden

geschlechtlich differenziert und geschlechtlich gruppiert. Nach eigenen 15

Spekulationen oder vorgefundenen Anschauungen wird die eine Gott

heit als mnnlich, die andere als weiblich angesehen. Auch nach der

geschlechtlichen Differenzierung knnen die Namen die ursprngliche
Form behalten, denn Namen sind leicht erstarrt, doch zeigt sich die

Neigung, bei den mnnlichen Gttern den Namen um das Affix ), 20

bei den weiblichen um die Femininendung zu erweitern. Die gemein

semitische Gottheit inny, inwy wurde im Norden zur Gttin. In

Babylonien und bei den Aramern blieb der Name unvermehrt, bei

den Phniziern erhielt er noch das Femininaffix n. Vielleicht existierte

bei ihnen auch ein mnnlicher ~\ny, dessen Name zu ]~\nvty erweitert 25

wurde, denn in Karthago begegnen wir dem Ausdruck ^"intPy mno.2

Was Lagarde in seiner bersicht, p. 195 von der Tendenz der

semitischen Sprachbildung sagt, da wo die Begriffe sich verdichten,

die Worte zu erweitern und dabei namentlich die Endung an zu ver

wenden, gilt auch von diesen Gtternamen. Wenn nun den mann- 3

liehen Bildungen auf an (n, n) weibliche mit bloem Femininaffix

' Diese Erklrung wurde nach Grimmk, Oriental. Literaturzeitung 1912, Sp. 15,

Anm. I zuerst von HsiNG gegeben.
2 Philippe Berger sieht, zum Teil nach Anregungen Clkrmont-Ganneau's, in

"'JiriB'P mnD einen zusammengesetzten Gotlesnamen, Mithra-'AOTpovr| (Le culte de Mi

thra <> Carthage, Revue de l'Histoire des Religions LXV (19 12), p. I -15). Da 'ain

'Aaxpovn sei, ist mglich. Dabei knnte die griechische Umbildung einer Namenform

der Astarte zu den Puniern zurckgewandert sein, wie schon frh TTufpaAtuJV pOiB.

Aber mnD als Mithra, dazu noch in karthagischer Zeit, ist undenkbar.
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gegenberstehen, so ist es dieselbe Erscheinung wie bei ,P ninM;

>\fJ*, ^y^ usw.1 bx ist die allgemeine, weitreichendste Bezeich

nung fr den Gottesbegriff bei den Semiten,2 nur vereinzelt wurde es

spter zur Benennung eines bestimmten Gottes verwandt. Um die zu

5 Eigenwesen gewordenen, persnlich und konkret gedachten Manifesta

tionen des Gttlichen zu bezeichnen, wird in Phnizien ein Plural nicht

von bti, sondern von ]b$ gebildet: Di1?, alonim. Das zur Gttin ge

wordene numen wird Tbx genannt, aber fr eine Mehrheit von Gt

tinnen wird unter Einwirkung der Maskulinform n3"?K, alonuth gesagt.-3

io Man glaubte den bti in einem bestimmten Baume anwesend, fate den

Baum, ebenso wie den gottbesessenen Stein, geradezu als die Persn

lichkeit des numen auf, sah ihn hier als mnnlich, dort als weiblich

an und nannte ihn danach bald p^frjf, bald i"6k. Wir haben also hier

die genau entsprechende Reihe btt ybtt T\bx (n^K), nur da nicht

15 alle drei Glieder reine Gottesnamen sind. Sonst findet sich nur noch

einige Spreu. Mit pD ZotYXuv ist vielleicht JTDD (Amos 5, 26;

II. Kn. 17, 30) zu kombinieren, das eine Femininendung enthielte. Neben

)\p der Urgeschichte steht ]^p und ein sdarabischer Gott gleichen
Namens (CIS IV, 8), neben pbtil gab es anscheinend auch einen Gott

20 D"?tt>, * px als Gottesname (siehe p. 260) knnte eine erweiterte Form

des Gottesnamens *1X sein, und vielleicht gehren die Sternnamen Kai-

mnu und Tpo zueinander.

Auch sonst finden wir bei Eigennamen, fr Personen wie rter,
die Bildungen mit ) sehr verbreitet. Merkwrdigerweise ist die Endung

25 auch bei Stadtnamen hufig, die doch weiblich sind. Aber diese

Namen sind wohl nicht als Stadtnamen entstanden, sondern waren

erst Personen- oder Stammesnamen oder hafteten am Berge oder

an der Anhhe, auf der die Stadt gebaut wurde. Das Affix findet

sich ja namentlich hufig an Bergnamen: \tiOb, pSin, )1"IB$, Amanus

30 pX\ (siehe oben p. 236). Auch hier haben wir nun unter den Personen-

namen jTO und nrP3, ^UX~j und KJ<X^, unter den Ortsnamen JJ22,

\\y2Z und nj;:i nebeneinander, s

1 Vgl. zu diesen Paaren Praetorius, ZDMG LVI (1902), p. 154fr., Brockelmann

Grundri I, p. 4l2ff.
2 Vgl. Baethgen, Beitrge zur semitischen Religionsgeschichte, p. 270fr.
3 Vgl. auch Altsemitische Texte I, p. 14.

I Vgl. Winckler in KAT3, p. 224.

5 Jngere Bildungen sind es, wenn im Aramischen 2p, K$'>ts'n N"P2t zu *den

Namen N32D, KaO"lO*dvr|C,, Zethdva? erweitert werden, vgl. Ephem. I, p. 343;' \\t p. 277-
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Man kann es danach als sicher ansehen, da die Gruppe DtJ>N,

)t?K, KDt?K (ffende) zusammengehrt, da das ) in pVM nicht vom

Stamme, sondern AfTormativ ist.

Den Namen der Gttin Zeur) habe ich Ephem. II, p. 84 mit V?

Name" kombiniert und by2 Vt n"int?y herangezogen. Im Anschlu 5

an die Ausfhrungen ber Dfc?K, pWH, Xeiuioc, usw. in meiner Be

sprechung schrieb ich Ende November 191 1 an NLDEKE, da ich

die ganze Gruppe von D$ herleite. Diese Erklrung gab spter zum

Teil auch GRIMME, Orientalistische Literaturzeitung 19 12, Sp. 14 f. Das

N in Dt"i>N erinnert zunchst an ^1 , auf das auch GRIMME verweist. *
10

Aber D5PN Name" haben wir auch in Zendschirli, und im Phnizischen

trat im allgemeinen ein Vorsatzaleph gern an Zischlaute heran. 2 Auch

hat man neben pD Zatxouv die Form pDK, das etwa eskn gesprochen

wurde, denn pD13 wurde als rio"KUJV gehrt (< g(e)riskun), und in einer

Inschrift von Tyrus findet sich der Name Iuuu*xouv, d. h. pD'JJDt? 15

(symy-iskn).* UW8 ist als Ersatz fr einen eigentlichen Gottesnamen

eingetreten. Da der Begriff des Namens an sich vergottet worden

sei, ist nicht wahrscheinlich. Sq hohe Bedeutung man auch dem

Namen, besonders dem Gottesnamen beima, so erhlt er doch seine

Macht nur von dem machtvollen Wesen, das hinter ihm steht. Der 20

Name an sich ist ohne Bedeutung. 4

KD^K ist mit Vi geschrieben. Fr das t? in pWX ist eine ber

lieferung nicht vorhanden, denn 'Ecriuouvoc, kann Vi wie \2, D enthalten.

Aber das Vi ergibt sich indirekt aus der Erklrung von pt* als

"Oyooc;. Auch findet sich im Phnizischen fr sehr oft D, und 25

III, p. 191. In den nabatisch-griechischen Bilinguen bei Littmann, Florilegium de

lo^iie, p. 382 f. wird dieselbe Person N21 und 'Padvn,?, NT1J? und 'Aoueibdvr*|C, genannt.
Die Anhngung des Affixes war also ganz flieend. Natrlich sind auch die arabischen

Xamenbildungen auf
^j, ^i, ^>\ damit verwandt.

1 Die Zusammensetzung *>NJV3tt?N fasse ich freilich anders auf als Grimme. An

eine lautliche Identitt von t7Nn,2CN mit XuperuXoc, habe ich auch gedacht, und diese

Annahme drngt sich ja zunchst auf, aber sie ist unwahrscheinlich.

2 Vgl. Altsemitische Texte 1, p. 25 zu 18,3; p. 40^ zu 50.

3 Vgl. Dr^Ai'n, Hcracles et Aslronoe Tyr, Paris 191 1 (aus der Revue de l'Hi-

stoire des Religions), p. 9. Di>said's Erklrung des Namens als pDTJt? ist weniger
wahrscheinlich. Zu bwaxi. auf das er sich beruft, siehe Praetorius, ZDMG LVII (1903),

p. 777- Die Form von Sumu in Sumu-ilu ist noch nicht sicher, vgl. Ranke, Early

Babjlonian Personal .Vomes, p. 166, 217.

4 OVX ist dem Sinne nach mit Qtf der biblischen Urgeschichte identisch, aber

einen inneren Zusammenhang nehme ich nicht an. Zu Dtf siehe Ed. Meyer, Die Isra

eliten, p. 2 19 IT.
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wrep mit tl gesprochen, so stnde beim unzhligen Vorkommen

des Namens in den Inschriften auch einmal )ODS. Man kann also

fr pWX das U als gesichert ansehen. Nun haben in der syrischen

berlieferung die Namen der hier in Betracht kommenden Gtter

5 nicht jl, sondern o. Der Verfasser der dem Meliton zugeschriebenen

Apologie spricht von der of i^a > <.yi.fr>,1 die mit der N^N identifiziert

wurde. Die Frage, in welcher Sprache die Apologie ursprnglich

abgefat sei, ist noch nicht entschieden,2 aber im Abschnitt ber die

heidnischen Gtter zeigt sich der Autor von einer euhemeristischen

10 Quelle abhngig, die am ehesten griechisch geschrieben war. 3 Daher

knnte er auch die Angaben ber die syrischen Gtter haben, wenn

er sich auch den Anschein originalen Wissens gibt. 4 ^an^ara kann also

auf 21eur|, Xruaea oder eine hnliche griechische Form zurckgehen.*

Schwerwiegender ist ein anderes Moment. Die Syrer hatten die

15 Mnnernamen Jl*yifn;r> und JLy>fr>~>:*.. Der Name JLv>or>;.=> knnte

der Sohn des Blinden" bedeuten, aber in JLyifn^a. mu JLvif-n ein

Gottesname sein6 und ist es danach wohl auch in JL*-u3o;j. Man kann

dieses JL\nm nicht gut von Zeijuiog in der angefhrten griechischen
Inschrift trennen, zumal auch JLvi.ro berliefert ist, 7 andererseits ist

20 es ausgeschlossen, da die beiden echt syrischen Namen durch das

Griechische beeinflut seien. Soll man nun die ganze Gruppe JLmj,,

1 Curetun's Spicilegium Syriacum, syrischer Text, p. 25, io.

2 Vgl. Harnack, Texte und Untersuchungen I, Heft I, p. 262 ff., DuVAL, La Lille-

rature syriaque*, p. l68f., Nldeke, Kultur der Gegenwart, Die orientalischen Literaluren,

p. 105.

3 Sie ist aber jedenfalls durch jdische Hnde gegangen. Serapis ist Joseph

(p. 24, 22). Hadad, der Knig von Syrien", wurde vom Hebrer Elisa' geheilt (p. 25,
1 1 f.). Wer die Hebrerin uaLoa ist, die Bekru, den narpiKloc, von Edessa, von seinen

Feinden befreit haben soll, steht noch nicht fest, trotz Clermont-Gannkai*, Recueil III,

p. 216 ff.

4 ber Nebo aber von Mabbg was soll ich euch schreiben, wo doch alle Priester

von Mabbg wissen, da es das Bild des thracischen Magiers Orpheus ist." Sollten die

Priester von Mabbg dies wirklich gesagt haben? Clermont-Ganneau bemht sich im

Recueil III, p. 2l2ff., fr den Widersinn eine Erklrung zu geben.
5 Auch die Endung i in u.maco wrde sich am besten aus den griechischen Formen

erklren. Merkwrdigerweise gehen die Namen smtlicher vom Autor genannten orien

talischen Gttinnen auf Jod aus: -Ma, ujj, b.^ u^aib, woloa. Wie nun bei

-^>i *", -^x die Endung authentisch ist, so kann sie es auch bei den anderen sein.
6 Zu 2 < 1!SS siehe meine Phnizische und Aramische Krugaufschriften aus

Elephantine, p. 15, s. n. 42.

7 Vgl. Ronzevalle, Rev. arckeol. 1903, II, p. 31 ff. und Littmann bei Ed. Meyer,
Der Papyrusfund von Elephantine, p. 58, Anm. 2.

26. 8. 12.
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>.y>*fr>, Zei|itog, XnufcCi usw. von Dt?K, pWH, NO'tTK mit ihrem trennen"'

Man mu es tun, wenn man nicht annehmen will, da das D in den

syrischen Formen dialektisch beeinflut sei,1 oder aber da man die

Gottesnamen im profanen Gebrauch absichtlich mit verndertem Laute

gesprochen habe. Letzteres ist nicht undenkbar und hat vielfache 5

Parallelen. Wenn auch nach der hier gegebenen Erklrung selbst die

Urform DtSW kein eigentlicher Gottesname, sondern nur Ersatz eines

Namens ist, so hat doch DBW und seine Abkmmlinge im Laufe der

Zeit Heiligkeit genug angenommen, da man auch sie auszusprechen

sich scheute, wie ^H und DVi^K, fr das W<pbH gesprochen, geschrieben 10

und gedruckt wird. Nom de Dieu!" ist ein franzsischer Ruf, doch

im Germinal ruft der alte Maheu auch Nom de Dieu de nom de

Dieu!" (p. 202). Selbst das harmlose Nom de Dieu" hat seine Ab

lenkung gefunden.

Sabische Inschriften.

LlTTMANN fand im Mai 191 1 beim Hndler Kedaoglu in Kon- 15

stantinopel einige sdarabische Altertmer mit sabischen Inschriften.

Er stellte von ihnen Kopien her und sandte sie mir mit der Ermch

tigung, sie hier zu verffentlichen. Fr die ersten beiden Inschriften

reproduziere ich seine eigenen Zeichnungen.
A. Alabaster. 16x16cm. Hhe der Buchstaben 2*/2 4 cm. 20

n cd I ri 0 H

-if^TiHf1!

p-ra n-

Die Inschrift gehrt zu einem Grabstein. t?B3 findet sich sonst

allein oder in Verbindung mit "IIS, "12p2 und in Hofmus. 20 mit ni^a. 25

1
Heispiele fr D im Aramischen statt Vf siehe bei Nlpf.ke, Mandische Gramma

tik, p. 46. Zu beachten ist auch "linDS? neben TintSW bei den Palmyrenern.
2 Vgl. Mordtmann, ZDMG XXXII (1878), p. 202; XXXV (1SS1), p. 437.

Lidzb nriki. Ephemeris III.
ig
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Da X)fl der Kopie richtig sei, ist mir nicht wahrscheinlich, schon

aus ueren Indizien. Die wohl authentische Form des Resch in Z. 3

sieht anders aus als das erste Zeichen in Z. 2. Vielleicht hat das

Original X1fl wie der Wiener Stein; X)^ durfte hier kaum

5 stehen. Zu ^KpTS vgl. CIS IV zu 379 und Mordtmann, Beitrge

zur minischen Epigraphik, p. 114, s. 52. Zu ptt zuletzt CIS IV zu

363. Grabmal und ... des Sadaqil aus Negrn."

B. Kalkstein. Hhe 1 1 x/2 cm., Breite 1 1 cm. Hhe der Buch

staben 1 1/2 cm.

10 Die Zeichnung ergnze ich zu:

n]iw?h*vihh 2 afa '*n P

1M1oniW 3 *w tyn np

HIXHhX)rfnih 4 i m jxnaa )

15 ^n[IYO]<Diihnv 5 an O]* jan

YX) 6 mm

?npl, sonst minisch hufig, besonders als Knigsname, findet

sich auch sabisch, vgl. MORDTMANN, Beitrge, p. 114, s. 44. Der

-fan byi npthx ist wohl identisch mit nrra tyw byz nptibx in CIS IV,

20 397 39^, wie er denn auch in 398, 12 kurzweg als ]by\tt by2 bezeichnet
wird. Hierin hat man sich Aul von Sirwah und Aualn als den

Namen eines Ortes, vielleicht eines Berges zu denken, vgl. Hamdni,

Gezirah, p. 174, 17; 177, 25; 178, 20; JaCUT I, p. 405; II, p. 455, 16;

790, 5; 854, 22. )n*D3 ist hier jedenfalls i^Cl die junge Kamelin."

25 Zu prn m )n-on vgl. z. B. prri *b* plbl) pb* Sabische Denk

mler, 1, 4 f. und prni pin ibid., 12, 3. Fr das Ende ist lnrnM ^&b
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die nchstliegende Ergnzung. Da der Mann fr das Heil seiner

Kamelin eine Kamelin in Gold geweiht und noch diese Inschrift hat

herstellen lassen, ist an sich auffallig. Aber das Goldbild kann sehr

klein gewesen sein, und die Kamelin hatte fr ihn vielleicht einen be

sonderen Wert. 5

1. . .

.,
Sohn des Waqah-

2. Il, weihte dem Alma-

3. qah, dem Gotte von Au'l-

4. an, die junge Kamelin aus

5. Gold zum Heile seiner Ka- 10

6. melin."

C. Kalkstein. Hhe 27 cm., Breite 15 cm. Hohe der Buch

staben 2x/2 4 cm. Oben ein menschliches Gesicht.

Es ist wohl ein Grabstein. Von den theophoren mit Dn zu- 15

sammengesetzten Namen ist besonders nnjJDn hufig. Zu bnft vgl.
D. H. MLLER, Burgen und Schlsser II, p. 43, Anm. 1 und ZDMG

XXXVII (1883), p. 12.

D. Siegelstein". Jtsj DTI

flh "

Es ist wohl kein Siegel, sondern ein Amulet. Vgl. D. H. MLLER,

Wiener Hofmuseum, p. 5 1 f. und HoMMEL, Aufstze und Abhandlungen,

p. 160 ob.

E. Siegelstein. X$ I N

Aus Nordarabien.

Die Patres JAUSSEN und Savignac haben in den letzten Jahren 25

mit Untersttzung der Sociite francaise des fouilles archeologiques den

nrdlichen tfigz, namentlich Madin-Salih und el-'Ol, durchforscht.

Sie haben von den erhaltenen Monumenten vorzgliche Aufnahmen

und Zeichnungen hergestellt und smtliche Inschriften neu abgeklatscht

und kopiert. Die Ergebnisse ihrer Reise im Frhjahr 1907 nach 3

Madain-Salih liegen in einem prchtigen Bande vor, der ein wrdiges
19*
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Gegenstck zu denWerken von Brnnow-Domaszewski und Dalman

bildet.1 Das gesamte inschriftliche Material in und um Hegra wird

neu vorgelegt, von den Grab- und Kultanlagen werden eingehende

Beschreibungen und vorzgliche Abbildungen gegeben, und jetzt erst

5 erhalten wir ein vollstndiges Bild von den berresten der alten

Nabaterstadt.

An den frheren Lesungen, die auf den Abklatschen und Zeich

nungen von DOUGHTY, EUTING und Huber futen, ist vieles be

richtigt, aber auch viele neue Texte sind hinzugekommen. Ich knpfe

io an die Lesungen und Deutungen der Herausgeber einige Bemerkungen.

Die Lesung KJD in CIS II, 199 (hier n. 1, p. 141), Z. 1 erwies

sich als falsch. Die Inschrift hat K313, aber es lt sich nicht sagen,

was hier mit *0"13 gemeint ist. Die kleine Terrasse vor dem Grabe

(vgl. p. 358, 363) ist doch wohl NDD3. Von besonderem Interesse

15 ist die neue Inschrift n. 2 (p. 142):

n tfnu nn rb i

*i!my\ tw in nenn 2

bt? Mn \im mm 3

DD"1 p fyb t5HB jJ^B 4

20 ubyb Dnrp psr n jo 5

Ich lese fcOt?'12y, nicht ttiby. Die beiden schrgen Striche hinter

y sind "D, wie ja anderwrts "D genau dieselbe Form hat. In diesem

Namen ist KU sicher, whrend sonst oft N^K"^ berliefert ist. NJ(^N),
N^K) sind wohl Kurzformen desselben Gottesnamens, vielleicht ist

25 es 11 Dieselbe Kurzform drfte auch, wie NLDEKE und Spiegel-

BERG erkannt haben, in *uski, dem Namen eines Groen von Arabien"

in einem demotischen Texte aus dem 1. 2. Jahrhundert n. Chr. vor

liegen. Es ist wohl fcntyiK, vgl. SPIEGELBERG, Demotische Studien

V (1912), p. 34, s. 59.

30 In Z. 3 hat die Zeichnung DP, und man mu sich zunchst

daran halten, wenn auch UiW Bekannteres liefert. Der Stamm ist

vielleicht JUo, vgl. Ibn Doreid, p. 299 zu ^d. Wie die Heraus

geber glaube auch ich, da mit KO*' p tOt?,t? BH Dusares gemeint

1 Publications de la Societe des fouilles arehiologiques. Mission archiologique en

Arabie (Mars-Mai 1907). De Jerusalem au Hedjaz. Medain-Saleh. Par les RR. PP.

Jai*ssen et Savignac. Paris 1909, XVI, 510 SS. und 34 Tafeln. 40. Besprochen von

I. Gnni in der Revue biblique, Nouv. Serie VII (1910), p. 421 426.
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ist, aber nicht in seiner Eigenschaft als Sonnengott. Ich habe oben

die Vermutung ausgesprochen, da N*UJ>n nur ein Beiname des 13"1N

opOTav (opoTa#Vr) sei, der wahrscheinlich der Morgenstern ist (p. 92 f.).

Dieser, nicht die Sonne trennt Tag und Nacht. Danach glaube ich

nicht, da die Inschrift von einem Juden herrhrt, wie GuiDl, a. a. O., 5

p. 424 vermutet. Hingegen erweist sich jetzt der Stifter des Grabes

mit der Inschrift CIS II, 219 (hier n. 4, p. 148) sicher als Jude. Die

Inschrift lt sich jetzt fast vollstndig lesen. Der Name des Mannes

ist *\nOVt, eine arabische Deminutivbildung eines von n^tP gebildeten

Namens, wohl von *n2ttl. Es ist eine Vox hybrida, wie etwa das 10

Scheftel der deutschen Juden. Vielleicht ist der Name des Vaters

)yb$ zu lesen, dann wre es eine hnliche Bildung von (""rt^iS, wozu

ja wohl auch Hyb in einer palmyrenischen Inschrift gehrt, vgl.

Nordsem. Epigraphik, p. 218. Doch knnte freilich auch IJP'JX da

stehen, dann wre es g<^*> IDor., p. 215. Nach BHJN erwartet 15

man einen Status absolutus, also wohl nur Viy, trotz der Form des

Nun. In Z. 5 hat die Zeichnung rQffl. Die Form pnp in n. 5

(p. 151), Z. 5 zeigt deutlich, da die Leute nicht aramisch gesprochen
haben. In n. 11 (CIS II, 211), p. 159, Z. 8 ist mir liWl wahr

scheinlicher. 20

In 12 (CIS II, 205), p. 162 sind die Frauennamen mstw und

niK"lny recht merkwrdig. Bei ersterem denkt man leicht an den

hufigen Namen 1T33&W der sinaitischen Inschriften, aber auf eine

Lesung lassen sich die beiden Namen nach den vorliegenden Zeich

nungen nicht zurckfhren. Ich habe kein Urteil darber, ob fr 25

n^DtVi die persischen Namen auf je in Betracht kommen. In nifcOSy

sind die letzten beiden Buchstaben in der Zeichnung nur punktiert

gegeben, aber wenn die Lesung n^fcHSy, d. h. O^Jl j**. mglich

sein sollte, wren die Herausgeber wohl selbst auf sie gekommen. --

n"?D steht in dieser Inschrift Z. 2, 8 adverbial gnzlich". Die Heraus- 30

geber ziehen hier mit Recht n7D in der Inschrift von en-Nemra Z. 1

heran, aber dieses n^D steht in demselben Sinne und hat nicht la matte

irrigttlarite grammaticale. Leider ist in Z. 9 das Wort hinter TPKB

noy, anscheinend ein Gottesname, undeutlich. Man kann hier sehr gut

mnb oder mn1? lesen. Ich ziehe hier und ebenso in CIS II, 336 mn 35

vor und sehe darin eine Abkrzung von nnjnn(N) die NnjnnN

Nn^i wird ja in Petra genannt (Ephem. I. p. 195) oder von

mniS == JT*Jt5^$ . In den sdarabischen Inschriften findet sich mnK als



270 Ephemeris fr semitische Epigraphik.

Gttin und ist bereits mit nitf kombiniert worden. Eine weitere

Abkrzung desselben Gottesnamens ist vielleicht das n der sinai

tischen Inschriften.1

In 14 (CIS II, 203), p. 167 ist J-6-W nichtW'ilat, sondern Wuailat.

5 In 16 (p. 169), Z. 9 f. stehen die Worte p 1V?a bis in ana als

Satz fr sich und sind zu bersetzen: Nur wenn jemand in seiner

Hand ein Schriftstck von der Hand der Kamkam oder ihrer Tochter

Kuleibat ber jenes Grab vorzeigen wird, so hat jenes Schrift

stck Giftigkeit". In 21 (CIS II, 227), p. 181 lies: na ia )rb
10 mn Lihjn b. Kz hat es in Besitz genommen", vgl. in in 40

(CIS II, 234), p. 206, Z. 2; 43, p. 207; 56, p. 212. Zu VB

in 32 (CIS II, 214), p. 194 wird gefragt Ne pourrait-on pas rap-

procher ce mot du grec MaTGaToq?" Ich zweifle, da 33 (CIS II, 215),

p. 195 in Z. 4 fni habe. Soweit man nach der Autotypie des Ab-

15 klatsches (pl. XX) die Zge unterscheiden kann, ist der Schaft des

letzten Buchstabens nach links umgebogen, whrend er bei y nach

unten gehen mte, auerdem wre ki. durch DBn wiedergegeben,

also eher mit dem Corpus pn\ ?asai in 34 und anderen In

schriften ist ein Deminutiv von *?ai, also "? <-*4>. Hat 38 (p. 202)

20 am Anfange von Z. 6 etwa nJW1 = ^Sy^>> Zu 57 (CIS II, 235),

p. 213 siehe oben p. 87. Da meine Auffassung von "? richtig ist,

geht daraus hervor, da auch in 109 (CIS II, 298), p. 229 nach der

neuen Zeichnung *? auerhalb der Inschrift steht. *? n'O 10 113

ist von einer anderen Hand geschrieben, vgl. die verschiedene Form

25 des Mem. Mit *)33 in 58 (p. 216) wei auch ich nichts anzufangen;

mglich, da S aus 2 unter Einflu des 2 entstanden ist, vgl. auch

Dalman, Neue Petra-Forschungen, p. 97. In Tl^am hat der Schreiber

das vor b natrlich nicht vergessen". In 59 (p. 217) lt sich

nn? nicht mit n^ai verbinden. Ich vermute, da der Graffito

30 nicht vollstndig ist. Auf n^> folgte ein mit n beginnender Personen

name, vielleicht lTl, vgl. 'S T\b in CIS II, 174, 176, 218, auch ^n 13

in Vog. 3. Beachtenswert ist TTO^ in 92, 93 (p. 225). iniiO kann

'iyX* und Cj\y^o sein, siehe oben p. 85 und NLDEKE, ZDMG XLI

1 Ich mchte bei dieser Gelegenheit auf VflK in dem hufigen Namen VTttrnx*' der

sinaitischen Inschriften hinweisen (Nordsem. Epigr., p. 332; CIS II, 2, p. 241 b s. v.).
"iVlN ist nach der Zusammensetzung mit 72.V am ehesten ein Gottesname. Der Name

<4t\ y d.h. ."Pir, wird rn*1 geschrieben (CIS II, 1026), danach entspricht 1\"IN hebr

ischem rvnN. Ein merkwrdiges Zusammentreffen mit Exod. 3, 14.
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(1887), p. 709, aber VT ist wohl CJt^. denn ein Genetiv 'i^S
, ..

'
^ .

**
*

oder gar *^L* ist unwahrscheinlich. Der Ity in 137 (p. 235) war

wohl ein Jude. Juden aus Madain-Slih sind auch sonst bekannt, siehe

hier p. 88, 269 ob. In 148 (p. 237) steht nach der Zeichnung 1DJJD,

nicht Ijyo. Ist der Stamm *? Das vorhergehende ??1T ist nicht 5

sicher. In 164 (p. 240) hat der Name kaum IpU gelautet, wie die

Herausgeber lesen. 1213, wie man sehr gut lesen kann, ist ein ph-
nizischer Name; vielleicht hat sich ein Phnizier dorthin verirrt. In

189 (p. 247) hat wenigstens die Zeichnung l"?'1, nicht V1. Fr Jol

erwartet man ja auch n*?*1, vgl. CIS II, 1205. 10

Nach Madin-Salih besuchten die beiden Dominikaner in den

Jahren 1909, 1910 el-'Ol. DOUGHTY, ETlNG und Huber haben

auch hier ihren Nachfolgern noch Arbeit brig gelassen. Die neuen

Nachforschungen wurden dort spt, aber doch nicht zu spt auf

genommen.1 Die Higz-Bahn geht durch den alten Ort, jetzt *ty*- J5

*-o^a- 1 km nrdlich von el-'Ol, dicht an der Nekropole vorbei,

und die berreste werden weithin fr den Bahnbau verschleppt. Viele

antike Steine wurden vernichtet oder verbaut, nur einige Stcke nach

Konstantinopel geschafft; die vier Inschriftensteine, die dorthin ge

langten, habe ich oben p. 207 ff. mitgeteilt. Unter den Stcken, die 20

noch unter den Trmmern vorgefunden wurden, sind von besonderem

Interesse zwei mnnliche Statuen in Rundplastik von leidlicher Er

haltung und ein Stck eines Reliefs mit mnnlichem Bilde. Vier

Sockel mit lihjanischen Inschriften in Relief lagen gleichfalls da, und

eine Inschrift ist zum grten Teil erhalten. Da der Sockel zu einer 25

Statue gehrte, zeigen die Worte nin )?Si1; als Datum wird das

Jahr 35 des )T6 f> Din ja ]lb genannt.

Aus Hureibeh stammt auch eine lihjanische Inschrift in prch

tigem Relief, die nach el-'Ol geschafft und dort in ein Haus ein

gemauert wurde2: 30

"mnj; i ,,'Abdwadd,

) i^OBK 2 Priester des

ilJm n 3 Wadd, und sein Sohn

1 A. Jatsskn et R. Savignac, Antiquis religit-uses de fArabie du Xord. l'n sanr-

tuaire lihyanite. Rev. bibl., Nouv. Sene VI (IQOQ), P- 576 5S7 mit 2 Tafeln.

1 A. Jai'SSKN et R. Savignac, Inscription lihyanite d'El'Ela. Un Afkal du dieu

Wadd. Rev. bibl., Nouv. Serie VIII (191 1), p. 554561.
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n :d^>d 4 Salim und Zeid-

in iin 5 wadd brachten

yn npi

n tnb tnb

b :rb^-

6

7

8

dar den Skla

ven Slim, den

nnjn
nwz

9

10

Du-Gabat.

Zweimal Glck ih

11 [nen]
"

Die Inschrift wird von den Herausgebern im Ganzen richtig er-

10 klrt. Zu 73S vgl. Ephem. I, p. 202 f., 349. Die Herausgeber machen

darauf aufmerksam, da in der arabischen berlieferung {Js\ mit

^fc abwechselt. 'Amr b. Al-Gu'eid (^-t-*, also nicht 'Omar) wird im

Kitb al-Aghni, Band XXI, p. 186 Mitte als JXsf, in Band XV, p. 76

unt. als ^ybK bezeichnet. ,3*3 w'r<^ m& ^> nahe sein" erklrt, da-

15 her wird pnn von JS. mit Recht als a'Hpn aufgefat. Am Anfange
von Z. 8 ist eine kleine Lcke, und nachJS. soll da ein O gestanden

haben; es sei unsicher, ob der Steinmetz da ein Versehen beseitigt
habe oder ob der Buchstabe spter abgesprungen sei. Mir ist ersteres

wahrscheinlicher. JS. nehmen fr n?2(D) die Bedeutung frappe du

20 glaive", dann geradezu immole" an, sie haben aber die aus dem

Lisn (II, p. 358 ob.) angefhrte Stelle miverstanden. Diese lautet

C^X^c j*>2 ^ <^x*> k\- Darin bezieht sich CXox aus der Scheide

gezogen" auf t-ft-~*Jl. Dazu pat auch die folgende Bemerkung:

25 <#jj_*ijl Cr3JLl\ c-JJoJ\^ c-XoJI^. Weder i^-JJo, noch cJJa* heit

abgeschlachtet". n?SH ist am ehesten Epitheton zu D?D D?jjn und
9
,

drfte C~X*o flink, geschftstchtig" sein. Der Sklave Slim ist jeden
falls ein anderer als der Sohn des Stifters. Die Inschrift hatte mindestens

noch eine elfte Zeile. Selbst auf der Autotypie sind noch die Kpfe der

30 Buchstaben aus dieser Zeile zu sehen, was den Herausgebern entgangen
ist. Dn^lB wird also seinen Abschlu in Z. 11 gehabt haben, worauf

noch ein oder mehrere Wrter folgten.
Von groem Interesse ist auch eine minische in el-'Ol gefundene

Inschrift, da durch sie der alte Name des Ortes bestimmt wird.1

1 A. Jaussen et R. Savignac, Nouvelle inscription mineenne d'El-Ela. Dedan.

Rev. bibl., Nouv. Serie VII (1910), p. 521 531.
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Ifilhnhfii'iOf'ilr'iOH 1 tot p tetfW tfBJ

NniX<D^HIHoO?Hinv 2 in moi pan nn

HIXOhmHITOcDnihH 3 t nBJi nrnin p

>>HHX?M-V)nrf 4 ijn on" mnn

W s jp 5

Zu lyS"1 in el-'Ol und anderwrts vgl. MORDTMANN, Beitrge zur

minischen Epigraphik, p. 29 f. und Ephem. II, p. 392 ob., 399 m.

niD ist y, siehe oben p. 213, nicht uy. pl ist also der alte

Name von el-'Ol. Der Name war schon frher in minischen In

schriften, auch in el-'Ol selbst gefunden (vgl. Mordtmann, a. a. O., 10

p. 37), aber bis jetzt stand nicht fest, da damit eben el-'Ol gemeint

sei.1 Hier ist es sicher. Der Stein rhrt jedenfalls von der Grab

sttte her und stand nach der Bezeichnung als t?>3 wohl ber einem

Senkgrabe. Die Leiche wurde schwerlich von weither dorthin ge

bracht, zumal der Mann nicht in Dedan selbst zu Hause war, sondern 15

er war eben hier gestorben und bestattet worden. Injer. 25, 23 wird

|11 neben "Tl, in Jes. 21, 13 f. werden die D^ll neben den yi *2&

ITn genannt. Der Monatsname nsitai findet sich hier zum ersten

Male. JS. bemerken: Si on voulait rapprocher ce mot de l'arabe

viLU abstinence", on aurait peut-etre le nom d'un mois pendant 20

lequel il et cte interdit de prendre part une expedition guerriere".
Die Bedeutung abstinence" fr iLU> ist nach Freytag gegeben,
der den Qams unrichtig zitiert. Dieser (III, p. 164 m.) hat nur

^LJ V] J^b M ^yo . . . lJlXJ^ . . . L_i-Ua, dann SvXfc;\ U ajLlLI L> . Zu

nchst kommt iLs in der Bedeutung abstinentia" nicht vor (vgl. 25

auch Lane, p. 1885 f.), und wenn es vorkme, knnte es nur Mig

keit im Essen, nicht aber Enthaltung vom Kriege bedeuten. Aber

immerhin knnte nSittl danach ein Monat sein, in dem man wenig

a, eine Art Fastenmonat, woran JS. an zweiter Stelle denken. Zu

D maai vgl. Mordtmann, a.a.O., p. 21. 30

1. Grabstein des Aus-il, Sohnes des Ilwa-

2. hab, von Jaf'an, der gestorben ist in De-

3. dan, im Monat Du-Tnft, als

4. Kabir war Aitani von *Ar-

5. qn." 35

1 Die Identitt wurde vermutet von Hartmann, Der islamische Orient II, p. 3S1.
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Von Jaussen und Savignac wurde auch die minische Inschrift

ber dem Felsengrabe mit den beiden Sphinxen abgeklatscht, die

schon frher DOUGHTY, EuTING und HUBER kopiert haben.1 Die

Inschrift wird von ihnen mitgeteilt, und erst jetzt steht die Lesung

5 ganz fest*:

ihnva>ihnihh

hixhnwnih-vmsM

>^oh>nYh*h?H

WholhON

Der Inhalt ist von den Herausgebern miverstanden. Sie ber

setzen: Hni' fils de Wahab'il de Malih a gemi dans les peches.

Nakrah etWadd ont impose ceci pour qu'il soit pardonne\ Le tom

beau a ete" fait en la (meme) annee, et en la (meme) date". Snden-

15 bekenntnisse finden sich fter in Weihinschriften, in einer Grabinschrift,

dazu noch von solcher Krze, erwartet man sie nicht. Wenn hier

von einer Snde die Rede ist, so kann es nur die Snde dessen sein,

der sich am Grabe vergeht. Das ergibt sich auch aus den letzten

beiden Zeilen, deren Sinn klar ist. *?pl gehrt, was am nchsten liegt

20 und auch von MLLER angenommen wurde, zu Ji. pap ^p^l ent

spricht genau liap? it^ p in der nabatischen Inschrift aus Madin-

Slih bei Jaussen- Savignac, Mission archeologique, n. 17, p. 172,

hier p. 84. JJo heit verlegen, von einer Stelle nach einer anderen

tragen". Das Grab, ber dem die Inschrift steht, ist ein Felsengrab,

25 und es kann selbst nicht fortgetragen werden. Aber auch wir knnten

sagen ein Grab verlegen", wo gemeint ist, da der Inhalt anders

wohin geschafft werde. Wahrscheinlicher ist es mir allerdings, da

JX> hier verndern" heit. Diese Bedeutung hat ja auch uJL., ist

beim jdisch-aramischen ^ die gewhnliche und findet sich auch

30 bei JJu, vgl. Dozy, Suppl. II, p. 716 a. Gemeint ist also eine nderung

irgendwelcher Art, wie in der angefhrten nabatischen Inschrift. Die

folgenden Worte entsprechen byb in den nabatischen Grabinschriften.

Ins Arabische umgesetzt wren sie ^J^^ ei^Jl 'y+s. whrend der

1 Vgl. D. H. MLLER, Epigraphische Denkmler aus Arabien, p. io, 51, s. n. XXXVI

und Mordtmann, a. a. O., p. 56 f.
<= A. Jaussen et R. Savignac, Inscription minienne religieuse de Hereibeh. Rev.

bibl., Nouv. Serie IX (1912), p. 8085.
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Dauer der Jahre und Monate". Die Bestimmung gilt, so lange es

berhaupt Jahre und Monate gibt, nicht blo bis zum Jahr und Monat

soundso. Zu diesem Gebrauch von 10V vgl. ^>l*jJl ^ die Dauer

der Zeit", die Gesamtdauer der Welt, ABULFEDAE Historia anteislamica,

p. 6, Z. 21, 22 und DOZY, Suppl. II, p. 171 a, s. yS. Fr das arabische 5

UojL finde ich keinen Plural belegt, doch liegt er hier zweifellos vor,

und die nchstliegende Form ist <^yL.
An einem Grabe in Madin-Slih (CIS II, 224, Jauss.-Sav., a. a. O.,

n. 34, p. 197) heit es: nst3n vn?y tp n ?y n Tya lajr pi

Tlin in *)? \ybo *pa lniil 1811^. Es ist anzunehmen, da im 10

benachbarten el-'Ol 11*1 mai nttri in demselben Sinne gebraucht ist,

wie iniiDI tmmb nKHDn, danach bedeutet nH hier die zur Shne

eines Vergehens zu zahlende Bue. Das Wort ist also denselben

Weg gegangen, wie ntsn im Hebrischen. Die Belegung mit einer

Bue im Falle einer Grabschndung fr die Ewigkeit hat ihre Parallele 15

in CIS II, 211, Mission 11, p. 159 f. Aber natrlich kann 111 niDi nn

an sich auch eine Snde gegen Nikrah und Wadd" bedeuten, wie

es denn in der Tabnitinschrift in demselben Zusammenhange heit

n lain nint?y nayn. Man erwartet nun als Prdikat zu in ein

Verb im Sinne belegen, belasten" oder hnliches. fn hat aber, im 20

Arabischen wenigstens, diese Bedeutung nicht. Man knnte dann an eine

Partikel denken, etwa an >], nin, ]PI. Dann stnde in absolut voran:

Frwahr mit einer Bue . . . belegt er denjenigen" oder einer Bue

verfllt derjenige, der das Grab abndert". "'Tlbn macht den Eindruck

einer Verschreibung fr "H "?n. Der Steinmetz hat auch hinter ?n 25

den Trennungsstrich vergessen und ihn dann darber gesetzt, so da

er in das von ntD hineingeraten ist. Bei ^n darf man nun nicht

an ^ ,Ja.I jemandem etwas auferlegen" denken, da ^Ja-\ minisch

bn sein mu, auerdem fehlt ,J^. Andererseits passen die hier

p. 209 fr ^n, ?n in Betracht gezogenen Bedeutungen nicht, auch 30

dann nicht, wenn man ?n im Sinne von "Op Besitz" auffassen will.

Wegen der Dunkelheit in ]T\ und "H?n lt sich die Bedeutung der

Inschrift nicht genau przisieren, aber der Gesamtsinn ist nicht

zweifelhaft.

DALMAN besuchte auch nach Abschlu seines Werkes Petra 35

einigemal die alte Nabaterstadt und gibt in einem neuen Bande
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Ergnzungen zu seinen frheren Mitteilungen.1 In diesem Bande macht

er auch die Inschriften bekannt, die er whrend seiner Besuche in

Petra gesammelt hat (p. 79 109). Es sind 93, von denen aber viele

schon frher in anderen Kopien bekannt waren. Auch diese neue

5 Sammlung besteht fast durchweg aus kurzen Memorialinschriften, die

nicht viel mehr als Namen enthalten. Doch sind zwei von besonderem

Interesse. Dalman hat sich in den verwandten Verffentlichungen

umgesehen und erklrt die Namen im Ganzen richtig, doch hat er es

unterlassen, die arabischen Quellen zu Rate zu ziehen und ist daher

10 hie und da zu unrichtigen Auffassungen gelangt. DALMAN gibt von

den Inschriften bis auf wenige nur Nachzeichnungen und konnte nur

solche geben, daher ist die Mglichkeit der Nachprfung beschrnkt.

Zu 2 (p. 80). 1DJJ steht nicht fr das sonst bliche IDy", sondern

ist eine andere Form; es ist wohl ^S "A)U|io?, whrend IDttJJ etwa <-*&

15 vollkommen" sein drfte. Zu 3. Den Namen "^iny erklrt

Dalman als ^1^1 o.tS-, ich mchte "'D'1 eher als Isis, worin das erste

i lang ist, Tlo"ic,, auffassen. Der Kult der Isis war in Petra verbreitet

(vgl. p. 22, 71), und Ephem. II, p. 267 habe ich fr Petra eine DKno^J?

nachgewiesen. Um festzustellen, ob es berhaupt zulssig sei, "'D*'

20 mit ^b^ zu identifizieren, habe ich nachgeprft, ob sich in den naba

tischen Inschriften fr arabisches ^y>, nordsemitisches Vi, oder fr

arabisches Ji>, nordsemitisches Vt Schwankungen zwischen VI und D

finden. F"r die palmyrenischen Inschriften wre nmlich die Her

leitung von "'D'1, bezw. 1D*1 aus ,_^b| unzulssig. Denn die Palmy-

25 rener haben arabisches Ji> in aramischer Art als s gesprochen, und

ihre Schreibungen schwanken hierbei zwischen VI und D, beiAppellativen,
wie bei Eigennamen. Wir haben 7J0D links" neben bW, la'HD neben

O^IXH, ij&y^i.2 Dementsprechend werden sie auch arabisches s als

gesprochen haben. Anders ist es bei den Nabatern. D findet sich

30 in ihren Inschriften zunchst bei Wrtern mit gemeinsemitischem s,

so bei **)D3, liDO, yb*, vor allem aber bei Fremdwrtern, wo es

1 Xeue Petra-Forschungen und der Heilige Felsen von Jerusalem. Von Gustaf

Dalman. Mit 64 Ansichten und 19 Plnen. Leipzig 1912, VIII + 172 SS. 40.
2 Auch NDJ neben KtM, doch ist die Herkunft dieses Hypokoristikons unsicher.

3 In J*o ist
^

ein s, obwohl das Nordsemitische 1JJD hat. Daher die Schrei

bung >J0[lj in den sdarabischen und durchweg "UM in den palmyrenischen und naba

tischen Inschriften. Yl'nrD in Dalman n. 61 ist zweifelhaft. Die Schreibung nilPO

in CIS II, 190 (siehe Littmann, Florilegium Melchior de Voge, p. 383) steht vereinzelt

da, zeigt aber deutlich, da D und )S ganz gleich gesprochen wurden.
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griechisches 0", lateinisches s wiedergibt: .sc. kx:ms, bei den Namen

auf 05, us. Dann aber entspricht D arabischem
jr.

nordsemitischem 'S.

Wir haben CHS = ^L^jdl CIS II, 443, Ephem. II, p. 267; wieder

holt den Gottesnamen Dip = ^y (n&pj; neben "b (zu ZTSi findet

sich vb CIS II, 452, vgl. auch Dalman zu 58 \ und auch in 87 ist 5

mglicherweise eine Bildung von mit D geschrieben. Anderwrts

ist die Zugehrigkeit des unsicher. Ein in den Graffiti des Sinai

hufig vorkommender Name wird bald VZmu bezw. V"t?. bald V""Z

geschrieben.2 Aber es ist zweifelhaft, ob er zu ^_kx> als Namen

kommen tjbaJo und v_joXj vor, Lisn XI, p. 48 unt. oder zu _i^ 10

gehrte Sollte in Dalm. 14 wirklich CID" dastehn, so liee sich auch

dieses Beispiel fr 0 = ^,5 anfhren, denn es wre eine Koseform

qattl zu 7 g^**o. Aber das Original hat wohl D*9\ einen Namen, der

auch sonst belegt ist.4 Die Leute haben im Leben arabisch ge

sprochen und das Aramische nur als Schriftsprache verwandt, daher 15

schrieben sie die einheimischen Namen auch in aramischen Texten,

wie sie sie in Wirklichkeit sprachen. 5 An sich kann also ,C*N~2> sehr

gut ^bj **-** sein.

Zu 30 (CIS 425), p. 84. Selbst wenn man nen liest, bedeutet

dies nicht Sonne", da <1Dn in diesem Sinne weder aramisch, noch 20

arabisch ist. Auch der roh gezeichnete Kopf braucht nicht die Sonne

zu sein. Statt non kann man ebenso gut ip?n lesen, vgl. die

hebrischen von p?n gebildeten Namen und safatenisch pbh. Zu

46, p. 87. lD?n darf wohl mit safatenisch c?n, nicht aber mit TdXeuoc,

identifiziert werden, da dieses <JI-k, safatenisch D7 ist. Zu 53,-5

p. 88. Warum soll iDiy Ranmu sein, wo es bis jetzt richtig als

-;U erklrt wurde? Dalman scheint zu dieser Transkription durch

griechisch 'Avaiaoc, verleitet worden zu sein (vgl. zu 94), doch dieses

ist f-*->l. Zu 58 (p. 89). Die safatenische Inschrift Duss. 303 hat

l'Er"; ^^jojLa. ist als Mnnername hufig. Der Frauenname a^obs. wre 30

safatenisch und nabatisch nSDn. Die Schreibung 2n weist auf

1 Dalman hat p. S4 (zu 'bv. 33) meine Bemerkungen /:/''"' II, p. 16 und bei

Li 11 mann, Flsrilegium Melchior de l'ogi, p. 388 bersehen.

* Vgl. CIS II, 2, p. 241a, 24^ c.

3 Eis ist brigens nicht unmglich, daD der Name Zapairuv darin arabisiert sei.

4 Vgl. Jai^i n-Swiona*, Mission, p. 243, n. 175.

5 DAlmw htte das eine oder andere ff mit s transkribieren, nicht aber zugleich

Muiallamu (5), Sclialimu (141. Ii>u (15), Sahru (16) schreiben sollen.
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etwas wie *Loii hin. Zu 65 (p. 91). 1373 ist <-JZ oder eher

noch <J$S, nicht aber ^S. Dieses kommt nur als Umschreibung

des biblischen a1 vor. In 66 1. rp statt Pp, wie in 75 Wp

statt irp.

5 Von besonderem Interesse ist die Inschrift 73 (p. 92 f.):

in rrny tdi

mny nn \Tram

Gedacht werde des 'Obeidu, Sohnes des ....

10 und seiner Genossen, des Kultvereines des 'Obodat,

des Gottes."

Die Inschrift zeigt, da der in Petra als dpxnYc, verehrte ni3J>

auch seine -jntl hatte. Die Beispiele fr die Feier der ntl auf

semitischem Gebiete haben sich in den letzten Jahren gemehrt. Das

15 lteste ist das fr Elephantine nach dem Ostrakon hier, p. 120. Den

Schlu der ersten Zeile liest Dalman pT, bemerkt aber: Diese

Lesung schien mir 1909 ziemlich sicher, whrend ich 1904 dahinter

noch Buchstaben wie T? zu erkennen glaubte". Danach wird wohl

ein auf \17 ausgehender Name dastehn. In 74 (p. 94) ist kaum

20 ein Name lnna*1 anzunehmen. Ich vermute etwas wie ia IpjrP T31

n". In 76 (p. 95) kann WjW nicht lVlTP sein, denn ItWl

ist kein Gott, dazu wird ^i in derselben kurzen Zeile, wie zu erwarten

ist, lTl geschrieben. lOflJW ist <Ji>, vgl. Ibn DOREID, p. 210. In

82 (p. 96) steht schwerlich ~M12\ ebensowenig in 83 la^T. Hier lese ich

25 ziemlich sicher Wli, *ly*-,
der kleine Georgios.

Sehr interessant ist trotz ihres fragmentarischen Zustandes eine

Weihinschrift, die auf einem Steine unterhalb el-Iubta gefunden wurde.

Der Stein wurde nach dem Evangelischen Institut in Jerusalem gebracht.

Dalman gibt von der Inschrift eine Autotypie und eine Nachzeichnung,

30 doch ist diese, wie selbst nach der Autotypie zu sehen ist, nicht sehr

korrekt. Die Inschrift spricht von einer Weihung fr das Heil (""Tl by)
des Knigs Rabbel Soter und seiner Familienangehrigen, wohl aller,

die damals lebten. Sie gewhrt uns tiefere Einblicke in die Familien

verhltnisse des Nabaterknigs, als wir sie bis jetzt hatten. Der An-

35 fang mit der Nennung des gestifteten Objekts ist fast ganz zerstrt.

Wenn Dalman no?S ergnzt, so kann natrlich nicht vorher nil

gestanden haben. In Z. 2 lese ich n^a (statt ni3 D.), und viel-
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leicht hat man sich auch den Anfang ^3 nil zu denken. Sollte in

nan Z. 5 nicht Hubta, der jetzige Name des Ortes enthalten sein?

In Z. 6 steht sicher 3PP1, nicht 3I3B1. Der Buchstabe nach V? ist

gekrmmt und ist ein Jod. Eine erfolgreiche Nachprfung der Lesung

ist nur nach dem Original mglich. Es scheint mir auch, da in Z. 9, 1 1 5

KDp statt KK>W2 zu lesen sei, siehe das p in npJ73 bei JAUSSEN-

SAVKiNAC, Mission archeologique, 57, p. 213 und hier p. 87.

Miscellen.

Ein althebrisches Siegel. H. VINCENT teilt ein althebrisches

Siegel mit, das angeblich in 'Amman gefunden wurde und jetzt zur

Sammlung Ustinow gehrt.1 Die Legende steht in zwei Zeilen, die, 10

wie gewhnlich auf althebrischen Siegeln, durch zwei Striche getrennt

sind. Die Schrift ist recht altertmlich und weist auf etwa das 8. Jahr

hundert v. Chr. hin. VlNCENT liest die Legende: DIDIi )3 731i[7].

Selbst wenn DIDIi dastnde, enthielte es nicht D1D, sondern das

erste wre mit dem sonst bei theophoren Namen zwischen den 15

beiden Bestandteilen erscheinenden 0 zu identifizieren, vgl. Ephem.

II, p. 256 m, 268 ob. Aber D1D steht gar nicht da; das vorletzte

Zeichen ist kein Resch, sondern sicher ein Daleth. Der Buchstabe

vor Dll sieht auf der Zeichnung wie /] aus, ich vermute aber, da

das Original -Jr hat, so da man den Namen Dll Rothe, Rousseau 20

erhlt. Wir haben hier ein Gegenstck zum Namen mint?, der schon

zweimal auf Siegeln gefunden wurde. Die Legende lautet danach

D1D1K p
dem Nadabel, Sohn des Adamdm". 25

Zur Kalenderinschrift von Gezer. P. RONZEVALLE hat das Original
der Kalenderinschrift untersucht und gibt von ihr neue Photographien

1 H. Vimim, Un nomeau cachei israilite. Rev. bibl., Nouv. Serie VII (1910),

p. H7 f-
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und eine Zeichnung, an die er einige Betrachtungen knpft.1 Diese

bieten nichts Positives zur Erklrung des Textes, nur das mchte ich

aus seinen Ausfhrungen berhren, da er glaubt, in Z. 4 stehe nicht

D1JW 12p, sondern D1J7LSM yp. Das fragliche Zeichen ist auf dem

5 vorzglichen Gipsabgu, den ich besitze, deutlich als Resch mit ge

schlossenem Kopf zu sehen. Am oberen Teile des Zeichens ist eine

Verletzung im Steine, und unter dem. Kopfe ist ein Strich sichtbar.

Dies alles ist auch deutlich auf der Autotypie hier Taf. VI zu er

kennen.2 Man knnte danach den Buchstaben auch als T\ lesen, aber

10 D1JNSM yp ist sinnlos, whrend DIJJljP ISp vorzglich pat, daher ist

diese Lesung vorzuziehen.

Zur Inschrift von Siagu. Die schne neupunische Inschrift von

Siagu (siehe oben, p. 58 ff.) wird von E. VASSEL behandelt, der auch

eine Photographie des Steines in Autotypie mitteilt.3 Es zeigt sich,

r5 da die hier gegebene, auf Ph. Berger zurckgebende Transkription

an einigen Stellen unrichtig ist. Z. 4 hat Tt?"1, nicht 1D\ Z. 5 f.

hat n3Di ?3i, nicht n3Di D73i. Hierin ist n3Di Substantiv, wohl im

Sinne von n3D!?, und 73i steht im Stat. constr. pl. VaSSEL meint,

da mit DitJ> D13P1 Dil? DSD nicht neue Gerte genannt werden, sondern

20 da diese Worte appositioneil eine nhere Angabe zu JJ31 H3Di 73i

enthalten, worin 73i eine allgemeine Bezeichnung fr Gert sei. Diese

Auffassung liegt in der Tat nach der Stellung der Worte nher.

In Z. 7 steht nicht BHKBK, sondern Bn n.

1 La lablette hebrdique de Gizer. Nouvelles reproduclions. M<ilanges de la Facult<i

Orientale de Beyrouth V, 2 (1912), p. 206 220, PI. XVIXVII.

2 Diese Autotypie, wie alle frheren Wiedergaben der Inschrift wurden nach der

Photographie hergestellt, die Macauster in Gezer nach dem Steine in vergrertem
Mastabe aufgenommen und an den Palestine Exploration Fund gesandt hat. Die Auto

typie hat dieselbe Gre wie die Originalphotographie; sie wurde nicht auf meine Ver

anlassung vergrert.
3 Eusebe Vassel, Les deux inscriptions puniques de Tanesmat. (Extrait de la Revue

Tunisienne). Tunis 19 10, 19 SS. 8.

26. 8. 12.
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Die Mischna lt sich vielleicht am richtigsten als das jdische Seiten-
und Gegenstck zum Neuen Testament bezeichnen. Mischna und Neues

Testament sind die klassischen Religionsurkunden des aus der Religion
Israels hervorgegangenen Judentums und Christentums. Wie das Neue

Testament fr die Christen, ist die ihm etwa gleichalterige Mischna

neben dem Alten Testament fr die Juden das wichtigste Buch. Denn

der Talmud ist nichts anderes als eine Erklrung der Mischna, und auch

die bald nach ihr zusammengestellte Tosephta geht wesentlich nur auf

Erluterung und Ergnzung des als Richtschnur dienenden Mischna-

textes aus.

Zu beziehen durch jede gute Buchhandlung des In- und Auslandes

vormals J. Ricker in Gieen



Eine Kenntnis und einVerstndnis der Mischna ist daher fr jeden

unumgnglich, der das Judentum in seiner Eigenart begreifen will.

Wie das Neue Testament, zerfllt die Mischna in eine Anzahl einzelner

Schriften, die freilich von
* den neutestamentlichen Schriften sehr ver

schieden sind, entsprechend dem, trotz gemeinsamem Ursprnge, doch

eigenartigen Charakter der beiden Religionen. In den 6 Bchern oder

63 Traktaten der Mischna werden genaue Bestimmungen ber alle

erdenklichen Einzelheiten des jdischen Lebens getroffen; smtliche For

derungen aber grnden sich auf das Ansehen Mosis und seiner Nach

folger, der spteren Schriftgelehrten. Die jdische berlieferung will

jedoch auf ihren Wert geprft sein. Man hat sich bisher meist mit

ihrer bloen Darstellung begngt und ihr ein ziemlich uneingeschrnktes

Vertrauen geschenkt. Indessen ist in geschichtlichen Fragen nicht der

Glaube, sondern der Zweifel der Vater der Erkenntnis und des Fort

schrittes. Vielfach zeigt schon der einfache Vergleich mit lteren, sei

es biblischen, sei es auerbiblischen Zeugnissen, die Unrichtigkeit der in

der Mischna niedergelegten berlieferung.
Daraus ergibt sich die erste und wichtigste Aufgabe unserer Arbeit.

Es handelt sich dabei um eine religions- und kulturgeschichtliche

Wrdigung des Judentums. Es soll die Entstehung der in der Mischna

vorausgesetzten Bruche, Sitten, Einrichtungen und Anschauungen, soweit

mglich, erforscht werden. Sie leben zum groen Teil in dem Juden

tum unserer Tage noch fort, zum Teil sind sie aber auch innerhalb desselben

abgestorben und ihm deshalb oft fremd geworden. Zunchst gibt die

Mischna ein abgerundetes Bild jdischen Volkstums und jdischer Reli

gionsbung um die Wende des 2. zum 3. Jahrhundert nach Christus.

Aber sie spiegelt nicht blo die Welt wieder, aus der sie stammt. Sie

zeigt nicht allein das Judentum, wie es zu ihrer Zeit war, sondern wie

es nach der Meinung ihrer Verfasser sein sollte. Dazu gehrt vor allem

der Tempel und sein Dienst in Jerusalem. Beides ist zur Zeit der

Mischna schon ber ein Jahrhundert vernichtet; aber es wird in aller

Ausfhrlichkeit beschrieben. Die Schilderung ruht halb auf geschicht
licher berlieferung, halb auf der Auslegung biblischer Texte im Ge-

schmacke jener Zeit. Auch hier tut Kritik not. Wir haben fr die

"Kenntnis der Entwicklung des Judentums zur Mischna hin reiches

Material im Alten Testament, in seinen Apokryphen und Pseudepigra-

phen, in der neutestamentlichen Literatur, bei Philo, Josephus, auch in

Justins Dialog und in den mannigfach verstreuten und besonders von

Theodor Reinach (Paris 1895) gesammelten uerungen griechischer und

rmischer Schriftsteller ber das Judentum; auch ist das Material,
das Ausgrabungen, Inschriften und Papyri bieten, nicht zu vergessen.

Die Mischna. Text, bersetzung und Erklrung



Fr die Aufhellung einzelner jdischer Riten u. dgl. lt sich mancherlei

Stoff aus der allgemeinen und aus der orientalischen Religions- und Vlker

kunde herbeiziehen. Da Palstina, das Geburtsland der Mischna, zur Zeit

ihrer Entstehung in rmischem Besitz war, so ist darauf zu achten, wieviel

aus der griechischen und rmischen Umwelt auf das Judentum abgefrbt
hat. Einen gewissen Gradmesser bieten die in die Sprache der Mischna

gedrungenen griechischen, lateinischen und sonstigen Fremdwrter.

Unter den eben angegebenen Gesichtspunkten ist, wie bekannt, die

Mischna als Ganzes bisher noch nicht erlutert worden. Der erste Ver

such einer solchen zeitgemen Erklrung wird hier gewagt.

Die alt- und neutestamentlichen Schriften kommen, ebenso wie die

brigen Nachrichten, zunchst nur als Erkenntnisquellen fr das vor

der Mischna liegende oder in ihr zu Worte kommende Judentum in

Betracht. Aber das in der Mischna gebotene Material und die Sonder

art der in ihr angeregten Fragen fordern fortwhrend ganz von selbst

zu einem Vergleich der Religion des Judentums mit der des Alten und

Neuen Testaments sowie mit den brigen Religionen heraus, und so kann

man fragen, ob die Erforschung der Mischna an sich fr die religions

geschichtliche Forschung bedeutsamer sei, oder die Folge dieser Er

forschung fr die bessere Beurteilung der alt- und neutestamentlichen

Religion, bezw. der anderen Religionen, oder der Religion berhaupt.
Neben der eben errterten Hauptaufgabe, den Ursprung und die Ge

schichte der von der Mischna vertretenen Vorstellungen, Bruche und

Sitten vergleichend zu ergrnden, steht als andere, wichtige Aufgabe
die Aufrollung des literargeschichtlichen Problems. Sind die einzelnen

Traktate der Mischna von vornherein als Teile der Mischna gedacht

gewesen? Haben die losen Aufzeichnungen oder besondere Gruppen ihre

Sondergeschichte gehabt? Welchen Stilgattungen gehren die Traktate an?

Wie hat sich aus ihnen der Kanon der Mischna gebildet? Lassen sich ltere

und jngere Redaktionsstufen des jetzt gelufigen Textes unterscheiden?

Wenn wir die verschiedenen Aufgaben in der Form einer Ausgabe
des Textes mit bersetzung und Erklrung anzufassen suchen, so ge

schieht es in der berzeugung, da wir in der Hauptsache Neuland

betreten, das erst schrittweise erobert werden mu, ehe es seine besonderen

Kinzelforderngen an uns stellt. Wenn unsere Pionierarbeit ihren Dienst

getan hat, wird man auch zusammenhngende Lehrbcher ber die Mischna

abfassen knnen. Was bisher fr die literar- und religionsgeschichtliche
Kritik der Mischna geschehen ist, kann, von verschwindenden Ausnahmen

fr einzelne Traktate abgesehen, sich noch nicht ernstlich neben den

wissenschaftlichen alt- und neutestamentlichen Literatur- und Religions

geschichten sehen lassen.

Die Mischna. Text, bersetzung und Erklrung



Gern htten wir unser Unternehmen auf einen kritisoh genau ge

sichteten Originaltext begrndet. Aber das ist, wie allen Einsichtsvollen

selbstverstndlich, zurzeit einfach nicht mglich, und es ist zu zweifeln

ob je dieses Unterfangen vllig glcken wird. So wenig es fr das

Alte oder Neue Testament eine kritische Normalausgabe schon gibt, oder

besser je geben wird, so wenig kann bis jetzt, oder auch je berhaupt,
ein streng wissenschaftlichen Anforderungen gengender Mischnatext be

schafft werden. Wie fr das Alte und Neue Testament als das annherungs
weise erreichbare Ziel ein nach Handschriften, bersetzungen, Drucken

und eigenen Konjekturen revidierterVulgrtext gilt, so mu es gengen,
mutatis mutandis das Gleiche als erstrebenswertes Ideal fr eine moderne

Mischnaausgabe hinzustellen. In diesem Sinne ist den einzelnen Mit

arbeitern nach dem Ma ihrer Krfte und Neigungen und dem Wert des

ihnen zugnglichen Quellenmaterials die Herstellung eines verbesserten

Vulgrtextes der Mischna berlassen worden. ber diese Arbeit unter

richtet bei jedem einzelnen Traktat ein textkritischer Anhang. Die

Zeiten, da von der Textkritik alles Heil fr die kulturgeschichtliche
Durchforschung der literarischen Denkmler der Antike erwartet wurde,
drften unwiederbringlich entschwunden sein.

Unsere Arbeit will, ohne Vernachlssigung der textkritischen Probleme,
vor allem einer klareren Durcharbeitung der biblischen, talmudischen
und allgemeinen Archologie, Literatur- und Religionsgeschichte die

Wege zu ebnen suchen. Oder sollten gar von einem solchen Unternehmen
ein besseres gegenseitiges Verstndnis und eine Annherung des

heutigen Judentums und Christentums zu erwarten sein?

Die Herausgeber.

Mitteilungen des Verlegers
betreffend die Erscheinungsweise, Subskription und Anderes.

Die Mischna wird in dem Format und in der Art und Weise der

Satzeinrichtung, wie es die hier beigegebenen Probeseiten erkennen

lassen, erscheinen. Es werden sich stets der hebrische Text und die
deutsche bersetzung gegenberstehen, whrend die zu beiden gehrige
ausfhrliche Erklrung gleichmig darunter verteilt sein wird.
Die Ausgabe wird stets in abgeschlossenen Traktaten erfolgen, also

nicht lieferungsweise und nicht in unabgeschlossenen Teilen.
Sobald ein Mitarbeiter einen bernommenen Traktat im Manuskript

fertiggestellt hat, erscheint derselbe im Druck, wodurch sich zugleich
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von selbst ergibt, da eine genaue Reihenfolge in der Verffentlichung
der Traktate nicht eingehalten werden kann.

Herausgeber und Verleger hoffen, da es durchaus mglich sein wird,
die ganze Mischna im Verlaufe von 4 5 Jahren vollstndig fertig vor

liegen zu haben, nachdem bereits fast ohne Ausnahme alle 63 Traktate

ihre Bearbeiter gefunden haben.

Diejenigen Traktate, die zu einunddemselben Seder gehren, werden

spter auch zusammen in Buchform erhltlich sein und so die Mischna

nach ihrem Abschlu in etwa 6 handlichen Bnden oder Doppelbuden

vorliegen.

Es kann entweder auf alle Traktate subskribiert oder jeder
Traktat einzeln kuflich erworben werden. Spter werden voraus

sichtlich auch die einzelnen Seder kuflich abgegeben.
Der Verleger erffnet auf diese Mischnaausgabe hiermit eine Sub

skription und rumt den Subskribenten gern einen bedeutend gnstigeren

Bezugspreis ein. Voraussichtlich wird im Durchschnitt der Druckbogen
in der Subskription mit etwa 60 bis 65 Pfg., beim Einzelkauf mit

etwa 70 bis 75 Pfg. berechnet werden.

Bei dem groen Umfang der aus 63 Traktaten bestehenden Mischna

ist es naturgem, da der sptere Gesamtpreis fr das vollstndige
Werk verhltnismig gro sein wird. Durch die aber in der Sache

selbst liegende notwendige Verteilung des Erscheinens auf den Zeitraum

von 4 5 Jahren wird fr die Subskribenten die jhrliche Aufwendung
fr die einzelnen Traktate nicht so besonders gro sein, und sie wird

jedenfalls in durchaus angemessenemVerhltnis zu der groenWichtigkeit
und dem hohen Wert des Gebotenen stehen.

Die gleiche Bearbeitung der auerkanonischen Mi.schnatraktate und der

Tosephta bleibt von Herausgebern und Verlag vorbehalten.

Als erste Traktate wurden soeben ausgegeben:
I. Seder: Zeraim, 1. Traktat: Berakot, bearbeitet von Univ.-Professor

D. Oscar Holtzmann-Gieen. Umfang: VTTT und 106 Seiten.

M. 5.
,
in der Subskription M. 4.40

II. Seder: Moed, 3. Traktat: Pesachim, bearbeitet von Univ.-Professor

D. Dr. Georg Beer-Heidelberg. Umfang: XXIV und 212 Seiten.

M. 10.
,
in der Subskription M. 9.

Der Verleger.
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gQ I. Seder. Zeraim: 1. Berakot.

B. Das Tagesgebet.

nVprnmW yrn? ts; iik njw, rniinixn iv nnffri nVsn

p n^n nVsri n nnjan aVd t? 191* rnrr '51 11 n^n t? nnan

:nw srnff ts? naia rrjin '31 11 oin Vs ]>doi& ^ffi 11 inj? r

UiKTiri 11 tfTTan n^V "in?'*?? il VVnz? rrn njRD ft *ranj "ai

onV naxn:iT nVnV Dip? n? VT^Vn ft nsui :rnxp? nVsn

'ja -nioriri 11 -r ^s nVpn w sn_&. xVtf 11 VVsria ^x *W?3

ppftj Vs? 11 rnnin ]au

an 11 mfew njfctf tk Wbwq dvi di Vds 11 iam torta* pi-

"IV VI X T
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,
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T T ,
.. .. . ,
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aber wieder, wie III 4, mit, da R. Juda die milde Anschauung habe

zur Beruhigung der bertreter. Diese Bestimmungen ber geschlecht
liche Dinge waren um der religionsgeschichtlichen Vergangenheit willen

nicht zu umgehen; der hebrische Ausdruck ist zurckhaltend und kurz.

IV 1. nisq IST: hier = bis Mittag (anders 1 1 = bis Mitternacht). Das

Morgengebet war ursprnglich mit dem morgendlichen Rauchopfer der

Gemeinde verbunden (Luc 1 io), also solange der Tempel bestand, lange
vor Mittag beendigt; am Mittag sprach man damals das zweite Gebet

(Ps 55 is Apg 10 9 Hen slav 51 4 Achtzehngebet (bab.) 18 Epiph. haer. 299).
Als das Mittagsgebet durch das frhergelegte Speiseopfergebet ersetzt

wurde (Apg 3i Josant 1465), wurde das Morgengebet tiefer in den Tag
hineingerckt, beides erst nach dem Untergange des Tempels. nw

wie nib der Sohn des Elai um 130160. Er bleibt der altern Sitte

nher als die andern: ntoff a^s etwa 10 Uhr. nruan flVan s. die Ein

leitung S. 27 31. Der Name wird noch heute festgehalten. Hier will

Juda gegen die alte Sitte das Gebet vor dem Ende des Speiseopfers
beendigt wissen; das Rauchopfer, zu dem das Gebet ursprnglich gehrte
(s. Ps 141 2), schlo abends das Speiseopfer ab (Philo de victim. 3 = de

special, legg. I 168. 169, de sacrificant. 4 = de special, legg. 276). Merk

wrdig ist, wie man 7090 Jahre nach der Zerstrung des Tempels noch
nach Teilen des tglichen Speiseopfers rechnet. TV871 n*?sn das Gebet
sollte wohl nach Analogie des Morgengebets bis Mitternacht gesprochen
sein; der Ausdruck snj? Tib pK gilt verstndigerweise nur so, da es nach
dem Speiseopfergebet gesprochen wird und bis zum Aufsteigen der

== Probeseite aus: Die Mischna. Traktat Berakot -
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B. Das Tagesgebet. (Kap. IV. V.)

[VI 1. Seine Zeit.

Das Morgengebet bis Mittag, II Rabbi Juda sagt: bis zur vierten Stunde.ll

Das Gebet des Speiseopfers bis zum Abend, II Rabbi Juda sagt: bis zur

Mitte des Speiseopfers. II Das Abendgebet hat keine Regel. II Und Zusatz

gebete den ganzen Tag, II Rabbi Juda sagt: bis zur siebenten Stunde.

V2 2. Ein Gebet auer der Zeit

Rabbi Nechunja, Sohn Haqqanas, pflegte zu beten, II wenn er das Lehr

haus betrat II und wieder verlie, ein kurzes Gebet. II Da sprachen seine

Jnger zu ihm: was ist da fr ein Anla zum Gebet? II Er sagte ihnen:

wenn ich komme, so bete ich, II da nicht falle ein rgerlichWort durch

meine Schuld, II und wenn ich gehe, so sage ich Dank II fr mein Teil.

V3. 4 a 3. Formel des Tagesgebetes.
3 Rabban Gamliel sagt: II man betet jeden Tag achtzehn. II Rabbi Josua

Morgenrte (II) vollendet sein mu. ber Alter und Herkunft dieses

Gebets s. die Einleitung, pooia: besondere Gebete fr Sabbat und

Feiertage, wie das Gesetz Num 28. 29 besondere Opfer fr diese Tage
vorschreibt. Qin *?3: auch fr die besonderen Opfer schreibt das Gesetz

keine Zeit vor. ftitttf SDtf Ttf: Juda zieht die Grenze enger, um die

Heiligung des Feiertags zu sichern, die leidet, wenn das Gebet allzu

lange hinausgeschoben wird.

IV 2. n3j?n ]a IPainj gehrt zu den lteren Autoritten der Mischna,
nach Strack Einl.* S. 85: vor 90 n. Chr. Sparta iTT[ er betete regel

mig. tfTTan fl'a das Haus der Forschung (vgl. WXi I 5), wohl zu

unterscheiden von der Synagoge. ITa1?*) auch er hat wie Gamliel

II 5. 6 Jnger, die sein Leben genau beobachten. ipa na er betet

auer der Zeit; da ist sein Gebet scheinbar nicht am Piatee. Aber er recht

fertigt es, und zwar ohne schriftgelehrte Begrndung. nVpn 131 ein

Wort des Anstoes: Nechunja frchtet, durch seine Forschung zum Bsen

zu verleiten. Vgl. das klassische Zeugnis Rom 7 9: \0oucr| tfjq evroXfis

f\ duapTia dveCrjcev. 'T *? auf meine Verantwortung. ybn *?? beim

Fortgehen dankt er fr sein Teil" oder Loos" = sein Beruf erhebt

und erfreut ihn. Wie die Lehrerzhlungen von Gamliel II 5. 6 (auch I 1)

zeigt diese das Recht persnlicher Eigenart gegenber der den Gesetz

lichkeit und rein formalen Frmmigkeit, wie sie von den Schlern des

Schriftgelehrten vertreten werden.

IV 3. ?r'?i \%1 wie II II 5. 6 Gamliel II um 1Q0 n. Chr.

l'l Ol* btt: es klingt, als ob die 18 Bitten auf die 3 Gebete verteilt

Probeseite aus: Die Mischna. Traktat Berakot
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Punica.

Im Boden Sardiniens wurden in den letzten Jahren wieder einige

punische Sprachdenkmler gefunden. Sie werden von Ign. Glidi

mitgeteilt.
A. Auf einem Blocke, der in einen in rmischer Zeit er

richteten Grabbau in Terranova Pausania eingefgt war.1 Es ist eine 5

Weihinschrift, deren Schriftcharakter dem der Mehrzahl der Tanit-

inschriften entspricht. Sie gehrt danach der punischen Zeit an. Fr

die hier gegebene Transkription stand mir nicht nur die in den Xotizie,

p. 240 gegebene Abbildung, sondern auch die Originalphotographie
und Abklatsche zur Verfgung, die mir Prof. GuiDl freundlichst ber- 10

sandt hat.

ny tu ri pKn-rit?D i$ i

p ty3J"[]]n mptei:i p roten p bynn p ntsnnmp 2

p \\mzy p ywbyi p -rrn p pty*n:i p fynno 3

note p bysxbn p pSn p xw p ij p tri p ne 4 15

am DDys ny Sp yovi 5

Leider ist gerade die erste Zeile mit der Nennung der Gottheit

bezw. der Gottheiten zum grten Teil zerstrt. Am Anfange ist b

und dann ein langer Schaft sichtbar, der am ehesten zu einem 1 ge

hrt. Auch nach den sonstigen geringfgigen Spuren ist die Lesung 20

rO"6 zulssig. Dahinter hat aber sicher weder ror6 noch n^n&yb

gestanden. Weiterhin glaube auch ich Wto zu sehen, doch nicht mit

vlliger Sicherheit. Schon aus diesem Grunde, abgesehen von sonstigen

Bedenken, nehme ich nicht an, da hier WVt stehe und als weibliche

Gottheit erscheine, da die Widmung etwab imi1? gelautet habe. 25

Fr VfVtb) n'1? na"!"? ist kein Platz da. Vielleicht war berhaupt nur

ein Gott genannt, zu dessen Beiwrtern das sichere pH gehrt. Wieder

holte Nachprfungen, ob p"lt? in der Widmung stehe, fhrten zu einem

negativen Ergebnisse. Zwischen pK und YTi war dann der Gegen

stand der Weihung genannt. Nach dem Original oder einem guten 30

Abgu wird sich wahrscheinlich mehr ermitteln lassen. Hinter V

1 A. Taramelli. Terranova Pausania. Avantd dell' antica Olbia, rimessi a luce

in occasione dei lavori di bonifica. Notizie degli Scavi di Antichita 1911, p. 223243

Lidzbarski. Ephemeris III. 20
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stand der Name des Stifters und dessen Verhltnis zum Demos von

Karthago.

Eine Ahnenkette von solcher Lnge ist auf einem punischen Denk

mal noch nicht gefunden worden. Mit ihren 16 Gliedern reicht sie,

5 selbst wenn man fr eine Generation nur einen Durchschnitt von

25 Jahren ansetzt, vier Jahrhunderte hinauf. Am Ende von Z. 2 ist

nach den sichtbaren Spuren by2$ nicht zu by2)n zu ergnzen. Es

scheint, da zwei Buchstaben in der Lcke gestanden haben, aber

auch ^yailK oder tyairiD ist schwer unterzubringen. Bemerkenswert

10 ist der Name 1*1W*DJJ, dessen zweites Element natrlich am ehesten

einen Gottesnamen enthlt. Was bedeutet es? Hngt es mit ron zu

sammen? Oder ist es < )8Vl, vgl. )DS"I2J?? Das Jod wre allerdings in

diesem Falle nicht zu erklren. NAB ist Koseform eines Namens

nns + x. Dieselbe hypokoristische Endung hat auch H\ Es kann,

15 wie Guidi annimmt, aus "]bw + x abgekrzt sein, doch liegt vielleicht

darin eine strkere Kontraktion vor. Dann kmen Namen wie "J^irP,
mptearP u. and. in Betracht. GUIDI liest weiterhin ]2 ]2 -?n, doch ist

sicher ]2 mit bn zu einem Namen zu verbinden, vgl. das wiederholte

"DtT! Seder haddoroth II, p. 137 und Bildungen von 2bf\ in den Safa-

20 inschriften bei DUSSAUD-MACLER, Mission dans les regions desertiques
de la Syrie Moyenne, p. 218a. In TSD^D ist TS Gottesname; es ist

also ein Name wie JTO'Jtt.

Die letzten Worte liest Guidi D3" flJD iy etiam in congre-

gatione benedixit eis." Er hat richtig W13 gesehen, glaubt aber, es

25 sei versehentlich fr D3"D geschrieben. fiyD ist ganz sicher, und in

D2"*D einen Fehler anzunehmen, liegt kein Anla vor. Die Deutung

der drei Worte ist allerdings schwierig. Nach dem hebrischen Sprach

gebrauch htte flttJJS den Sinn knstliche Fe". Das pat hier nicht.

Es wird doch wohl Mal" bedeuten, sei es, da DJJB im Punischen in

30 diesem Sinne berhaupt die Femininendung hatte, vgl. Ihd&f,1 sei es,

da n hier noch schrfer das Einmalige zum Ausdruck bringen soll.

nDys iy heit danach am ehesten noch einmal". D2"D ist DST)? oder

2~\2 unter vielen (Menschen)" oder unter den Rabs". Der Stifter

war anscheinend ein vornehmer Mann und mag zu den Rabs gehrt

35 haben. Die Worte denn er hat (oder: sie haben) seine Stimme noch

1 Die Bedeutung von DSB in CIS I, 175 ist nicht sicher, vgl. Altsem. Texte I,

p. 53 zu 68.
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einmal unter vielen (oder: den Rabs) erhrt" nimmt auf ein Ereignis

Bezug, das nicht nher geschildert ist und das die Phantasie sich ver

schieden ausmalen kann. Da 3,1 in 02*0 enthalten sei: in den

Streitigkeiten" ist schlielich auch denkbar; hebrischem D2," mte

jedoch punisches D33")2 entsprechen.

B. Im November 19 12 wurde in Cagliari ein Stck einer

punischen Inschrift in 11 Zeilen gefunden.1 GUIDI liest und ber

setzt sie:

\ hb p dk p vr\[* 1

pjra ijn am 2

1 tynni atn nin ipbn 3

nby odi i^[V2]-- 4

inj; p twi in11 p tsriK" s

1 tsna p jna p mpteip-- e

en w p en ]n mptte-- 7

jm p pai asDyp s

npjn mpton )n mpteip-- 9

sann 2nii pa p fyrny p j[on-- 10

jnn ps pk an nin d j^i[n- u

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 1

...
Aris filius *M fil. SLT? et

. . . Adernam et etiam(?) Sa'ran

. . . Bomaqar(?) fiflius] RSM et Adonibaal

. . . Baa]lmelek et Tana MA'LH

filius(?) Iaton Sufetus filius Abd 25

[Bo]dmelqart fil. Mattan (Muttun) fil. Aris et

[. . . mel]qart filius Aris fil. Kanei(?) et

. . . filius Amasa et Magon filius Boda

. . . (Ge)rmelqart filius Bodmelqart et Ab[d]

[Hamo?]n? filius Aderba'al fil. Magon et? princeps sacerdotum 3o

. . . Arisa' quia elegit(?) filium eius (suum) ex Sidone (virum Si-

donis) sacerdotem"

1 A. TARAMELLI. Nuava iscrizione cartaginese rinvenuta nel giardino Birocchi, in

localith SS. Annunziata. Notizie degli Scavi 1913, p. 8789.

t 0 2" DJJD?"

20*
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Das Fragment zeigt Berhrungen mit den sakralen Bauinschriften

aus Karthago, Ephem. I, 24; II, 57, und diese geben auch Fingerzeige
fr die Ergnzung. Das Erhaltene ist nur ein kleines Bruchstck eines

lngeren Textes. Anfangs stand die Widmung und die Aufzhlung
5 der Stiftungen oder der ausgefhrten Arbeiten. Die Aufzhlung schlo

wie in Ephem. I, 24, 5 mit DilJJS nyi MTlK das Wichtige wie das

Geringfgige an ihnen." Die erste Zeile enthlt sicherlich keine Namen.

Das doppelte 12 enthlt Formen von 32. Im Punischen wird dieses

oft :a geschrieben, vgl. 58 G2, hier Z. 17, also vielleicht 32D N}2, doch

10 vielleicht DiOS, aber kaum DK32 Eh Oberbaumeister." BH ist viel

leicht zu BHD zu ergnzen, vgl. II, 57, 2.

Nach der Aufzhlung stand wohl zunchst die Datierung nach

Sufeten, d. h. 'Bl 'D DBB& (fWi). In Z. 3 ist DBH vielleicht zu DBHK

zu ergnzen. Dann waren die Beamten genannt, die die Arbeiten

15 beaufsichtigten. Z. 4 ist zu ergnzen t wten by DtOl, vgl. II, 57, 5.
Zu KSDJ> in Z. 8 vgl. yny Ephem. I, p. 37. Die letzten Worte lese

ich pS BW Kinn "QDy der Baumeister 'Akbor, der Sidonier "

C. Im April 19 14 sandte mir Ign. GuiDI die Photographie eines

vierseitigen Altares, der in S. Antioco bei Cagliari gefunden war. Die

20 auf der Photographie sichtbaren Seiten zeigen Darstellungen des

Hercules. Am oberen Gesims steht in schner punischer Schrift:

pa p rotem an p mnjrn p -jten Tip

Dies haben gelobt Himilk, Sohn des Bod'atart, Sohnes des Hanno,

und Himilkat, Sohn des Magon."

25
D. Im Jahre 1908 wurde nrdlich von Cagliari eine punische

Nekropole ausgegraben, die auerordentlich reich an Funden war.1

Die Grber stammen aus dem 6. 4. Jahrhundert v. Chr. In einem

Grabe, in dem zwei Skelette lagen, ein mnnliches und ein weibliches,

1 La necropoli punica di Predio Ibba a S. Avendrace, Cagliari (Scavi del 1908).
Parte prima. Considerazioni generali sulla necropoli di Predio Lbba von A. Taramelli,

Parte seconda. Lnventario della Suppellettile rinvcnuta nelle tombe (dal giornale di Scavo

del signor Romualdo Loddo). Monumenti antichi pubblicati per cura della Reale Acca-

demia dei Lincei XXI (1912), col. 46170, 173224 mit 2 Tafeln.
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wurden zwei Urnen mit gleichlautender Aufschrift in roter Farbe ge

funden (col. 165, 199):

aAinnintetMtt-iNBty

GuiDl liest: Dityn mn1? n^8 n Uly ,/RM cum uxore tiu HVT

domino eorum (suo)". Sicher ist nur mn als Name der Unterwelts- 5

gttin, vgl. Ephem. I, p. 30. Dahinter erwartet man Dintys, nicht D3*?y2.
Guidi's Deutung der vorhergehenden Gruppe ist zweifelhaft, doch

wei ich nichts Besseres zu bieten. Selbst nt?K ist nicht sicher; es

knnte nv/ sie setzten hin, brachten dar" dastehen.

In Karthago waren die Funde in den letzten Jahren sehr spar- 10

lieh. Die inschriftlichen Denkmler, die dort und sonst im punischen

Nordafrika zu Tage getreten sind, wurden besonders von EusebeVassel

verffentlicht.

E. Ein Grabstein, der in Burg-edid gefunden wurde, nicht

mehr an seinem ursprnglichen Platze, trgt die Inschrift:1 15

nn nannn tynan inp

ip p mpteinp] nt?

teanip p Jim

tynan ist am ehesten by2in, vgl. NE, p. 260 zu "l^Din, obwohl auch

ein by2~XT\ denkbar ist, siehe p. 141 unt. zu KSViy. Wurde by2in erst 20

nach Hannibals Popularitt auch zum Frauennamen? STD ist eher

ein Orts- als ein Gottesname. VASSEL verweist auf Cerva und auf

Choreva in der Tabula Peutingeriana (ed. Desjardins, Segm. IV A, B, 2).

Bemerkenswert sind auch die Namen IJVmp und b&nip. Ich sehe

in ihnen Abkrzungen von |rpmpte und bvttin^pb, was auch Berger 25

als Mglichkeit ansieht. Die andere von B. berhrte Mglichkeit, da

aus n*1p Stadt" ein mnnlicher dpxnTO? gemacht worden sei, ist ge

rade in Karthago unwahrscheinlich. In Sidon finden wir freilich, ob

wohl pS als Stadt weiblich behandelt wurde, einen mnnlichenb ]1S,

Vgl. Beruer, CR 1907, p. 804 f. L'tpitaphe de la pretresse Hantii-ba'al. Par

M. Eusebe Vassel. CR 1909, p. 259 268.
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vgl. II, p. 52 f. Aber in Karthago wurde die Grndung der Stadt

einem Weibe zugeschrieben, und an der Spitze der dortigen Gtter

stand ein weibliches numen.

Ich habe oben, p. 261, n. 2, auf einen Versuch Berger's hin-

5 gewiesen, mnD in der in den karthagischen Inschriften hufigen

Wendung Oinfcyy mnD als Mithra zu deuten, eine Erklrung, die ich

nach wie vor als verfehlt ansehe. In derselben Arbeit teilt Berger

zwei karthagische Inschriften mit, die einiges Interesse bieten.

F. Die erste ist ein Grabstein, genauer ein Schild, das in die

10 Verschluplatte einer Grabkammer eingefgt war (p. 13).

a pa nby

nte b ap

S. Munk (JA 1856 I., p. 299) und dann WlNCKLER (Altorient.

Forschungen I, p. 63) nahmen an, da nby in Tabn. und Eschm.

15 Grabkammer" bedeute. Gegen diese Auffassung lt sich mancher

Einwand erheben, vgl. Ephem. I, p. 146 und COOKE, North-sem. In

scriptions, p. 28. Die neue Inschrift scheint nun doch fr diesen Sinn

von nby zu sprechen. Doch knnte freilich auch hier nby fr" be

deuten, wie denn oben p. 124 nby mit einem Namen auf einem Kruge
20 steht. n^D ist wahrscheinlich, wie B. annimmt, Mylitta, es steht also

fr mbti, doch ist auch hier eine andere Auffassung mglich. Wir

kennen sonstige Beispiele, da die Karthager Abkrzungen schrieben,

indem sie nur Anfang und Ende des Wortes hinsetzten, vgl. I, p. 307;

II, p. 180m; III, p. 555. Der Raum ist hier eng, die zweite Zeile

25 reicht ber die erste hinaus, und das n steht dicht am Rande. So

knnte denn aus Raummangel n*?D gekrzt fr n~\pb geschrieben sein.

G. Eine ebenda, p. 15 mitgeteilte Weihinschrift lautet:

p nmb nrb

byib p*b\ tyn

30 iry tu tsro jan

p nnan byi
nnan nenrnn

Die Bedeutung von nSB ist hier ebenso unsicher wie sonst in den

karthagischen Weihinschriften, vgl. NE, p. 282. Bemerkenswert ist

35 ntJHnJS. Man denkt zunchst an V?7rti2, und BERGER zieht auch diesen
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Namen heran. Aber wie wre das n zu erklren: Es scheint mir

mglich, da ntrimn aus nennmpjn gekrzt ist, vgl. jrsin.

Die punisch-berberische Inschrift zu Ehren des Massinissa (vgl. II,

p. 187) wurde von mir nach Abklatschen, die mir Alfred Merlin ber

sandt hat, verffentlicht.1 Ich werde auf den Text zurckkommen, 5

wenn der berberische Teil und die berberischen Elemente im puni
schen Teile eine Erklrung gefunden haben.

Mit unserer Kenntnis des Neupunischen ist es noch immer schlimm

bestellt. Vielfach wird schon das Lesen infolge der Mehrdeutigkeit
der Zeichen erschwert, aber selbst wo ber den Wert der Buchstaben 10

kein oder nur geringer Zweifel besteht, ist uns das sprachliche Ver

stndnis verschlossen. Vassel teilt eine in Bir-Tlelsa, 9 Kilometer

nordstlich von El-Djem in Tunesien gefundene neupunische Weih

inschrift mit, die vorzglich erhalten ist.2 Strend fr die Lesung ist

nur die hnlichkeit von 1 und n. An sich werden die beiden Zeichen 15

unterschieden. Beim J ist der rechts oben angesetzte Strich krzer

und verluft mehr nach unten, whrend er beim n hher gehalten ist.

Man sieht den Unterschied namentlich in Z. 3, wo die beiden Zeichen

neben einander stehen. Aber sie lassen sich nicht berall mit Sicher

heit auseinanderhalten. M. Vassel hatte die Freundlichkeit, mir aus 20

eigenem Antriebe die Originalphotographie, nach der die Abbildung
in seiner Arbeit hergestellt wurde, und einen vorzglichen Abklatsch

zu senden. Nach der Photographie ist die hier gegebene Autotypie

hergestellt. Vassel hat sich das Verstndnis auch der leicht er

klrbaren Stellen dadurch verschlossen, da er das als Sinnscheider 25

1 Eine punisch-altberberische Bilinguis aus einem Tempel des Massinissa. Von M.

LmZHARSKi. Sitzungsberichte der Preu. Akad. der Wissenschaften 1913, p. 296 304

mit einer Tafel.

1 Eusebe Vassel. F.tudes puniques. I. La Didicace nlopunique de Bir-Tlelsa.

II. Cinq Steles votives de Carthage. Extrait de Jules Ren.u i.t, Cahiers <fArcheologie

Tunisienne. 2 se*rie, 2 Cahicr. Tunis 1914, 39 Seiten.
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und Raumfller dienende Blattornament nicht erkannt hat und es fr

Buchstaben hielt. Ich lese den Text:

tsnpnn $ n byib i

ojny pipa p "]^t?tyn 2

fconyt? rupantr nnran n 3

an ann roten at?n vyyv 4

nnn niannatenjttny 5

^ Br-ipw tsrrn ^ 6

YTN findet sich fter im Phnizischen als Beiwort fr Gtter. Es

10 scheint, da TIN by2 eine stehende Bezeichnung fr einen bestimmten

Gott wurde. Vassel zitiert aus einer mir nicht zugnglichen latei

nischen Inschrift die Widmung an BaliddirAugustus Sanctus Patrius.

tJHpnn steht innerhalb des Phnizischen und Punischen ganz vereinzelt

da. Dem hebrischen Prfix n entspricht im Phnizischen \ im Puni-

15 nischen K, *W, selten n. Hier steht ja auch in der letzten Zeile Wlp^H =

hebrischem tPHpn. Immerhin knnte n in BHpnn nur vokalische Be

deutung haben. Aber auch ein Modus mit einem n-haltigen Prfix

ist bis jetzt nicht gefunden. BHpnn entspricht ganz der hebrischen
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Form, trotzdem ist eine hebrische Einwirkung hier kaum anzu

nehmen. Vassel las in Z. 2 ^byv tys; die Lesung ^Vfby2 ist

sicher. Dies liefert ja auch einen bekannten Namen.

Dem hebrischen n^pp entspricht in den Opfertarifen KipD mit

derselben Bedeutung Vieh". Das hier stehende nipD ist soviel wie 5

Hipp. Da es neben niJTD steht, liegt es trotzdem nahe, es im Sinne

von n^pp, KipD aufzufassen. n^TDn n kann nicht Objekt zu BHpnn

sein. Bei der Dunkelheit der folgenden Stze ist es aber auch unsicher,

ob BHpnn Prdikat zu 'fiwbyz ist und besagt, da B. sich durch die

weiterhin angegebene Handlung geheiligt habe, oder ob es als Eulogie 10

zum Gottesnamen gehrt. Letzteres scheint mir trotz des Trennungs

zeichens nicht ausgeschlossen. Das Tempus wie in ^Lai", J^j "U.

Hinter HSpn und ebenso an derselben Stelle in den folgenden
zwei Zeilen ist ein kleines Spatium gelassen, als ob die drei Zeilen in

zwei Kolumnen geteilt werden sollten. Der Stein zeigt an dieser 15

Stelle zwei Lcher. Sie waren vielleicht schon da, als die Inschrift

ausgefhrt wurde, und nur deshalb wurden die Stellen freigelassen.1

Jedenfalls wird dadurch die Unsicherheit in der Deutung noch ver

mehrt. N"Qyt? gehrt vielleicht, wie VASSEL annimmt, zu ~\2V}-. es

hatte ihn zerbrochen". Doch bei der Schwankung in der Schreibung 20

der Gutturale knnte "12V = "^n sein: den sein Gefhrte". VtytyV? ist

doch wohl ein Name, vielleicht Sagax. VASSEL fat das folgende 2,

ebenso auch weiterhin, im Sinne von ]2 auf. Eine solche Schreibung

auf Grund einer Assimilation ist an sich denkbar, doch da in Z. 2 ]2

steht, ist sie hier nicht anzunehmen. Ebensowenig ist mir Vassel's 25

Lesung rD*?DnDt? als n^DJJDt? wahrscheinlich. Es liegt nher V/2

nD^Dn zu lesen. Aber dies htte nicht den Sinn, mit Namen Himilkat,

denn der fremde Name stnde an zweiter Stelle. Es kann nur im

Namen, im Auftrage" heien; dies spricht aber gegen "\2yw im Sinne

zerbrechen". 3

Zweimal steht unter einander n2. Beim ersten kann man schwanken,

ob der zweite Buchstabe ein i oder n sei, aber beim zweiten ist er

sicher ein n. Danach nicht D33 constructeurs". Huser" gibt hier

keinen Sinn; ich vermute Dh2 vollstndig". Dieses Wort kommt

vielleicht auch in der Wendung Dns W\V12, Dn3 Diyt^a in den In- 35

' Dieser Fall lie^t im griechischen Teile der p 292 besprochenen Grabschrift des

Kihr vor.
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Schriften von Cirta vor (vgl. I, p. 41 f.), wie Bruston, Etudes pheni-

ciennes, p. 167 vermutet. Freilich seine Deutung der Worte Parmi

ceux qui viennent dans l'integrite" mit einem angeblichen "ttt? kommen"

pat nicht, wie schon aus der Stellung in Villefosse 69 zu ersehen ist.

5 Sollte nun hier Dnn DIKnD mit jenem Dnn DiytJ>n zusammenhngen?
Der erste Teil der 5. Zeile ist ganz dunkel. DD hinter dem ersten

Dnn ist wahrscheinlich D3, aber das y gehrt schwerlich dazu, so da

man 3D als )3 deuten knnte, vollstndig, wie er war". D^Dn und D"1WD

haben vielleicht dieselbe Form, Plurale mit der Prposition 2. Da D^DB

10 zu lesen sei, Bildwerke mit Figuren", ist graphisch unwahrscheinlich.

Ebensowenig liegt hier wohl die sonst im Punischen belegte Ver

bindung der Prpositionen nD? vor.

1. Dem Baal-Addir. Es heiligte sich

2. Baalsillekh, Sohn des Marcus Avianius.

15 3. Den Altar fr Vieh

4. Sagas im Namen des Himilkat, vollstndig, so wie

5. er war vollstndig
6. lie er neu herstellen und weihte."

Nabatena.

Die Pttblications of the Princeton University Archaeological Ex-

20 peditions to Syria in igo4 igoj and igog nehmen ihren regelmigen

Fortgang und versprechen, das monumentalste Werk ber Syrien zu

werden, das bis jetzt erschienen ist. Neben der glnzenden Bearbei

tung der Baudenkmler durch Howard Crosby Butler geht die Ver

ffentlichung der griechischen Inschriften einher, an der David Magie,

25 Duane Reed Stuart, William Kelly PRENTICE und Enno LlTTMANN

beteiligt sind. Besonders in den sdlichen Gegenden enthalten die

Inschriften zahlreiche semitische, vorwiegend arabische Namen, und

diese sind von Littmann vortrefflich erklrt. Von den semitischen

Inschriften sind bis jetzt die nabatischen von LlTTMANN heraus-
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gegeben.1 Sie stammen aus dem Hauran. In einer lngeren Ein

leitung bespricht L. eingehend die inhaltlichen und sprachlichen Ver

hltnisse der Texte, dann werden diese, 107 an Zahl, in grndlicher,

sachkundiger Bearbeitung mitgeteilt. Sie stehen vorwiegend auf Grab

steinen und sind recht inhaltsarm; sie enthalten fast nur Namen. Einige 5

interessante Steine aus Si' hat LlTTMANN schon frher im Florilegium
Melchior de Vogue verffentlicht. Zu LlTTMANN's Erklrungen habe

ich nur wenig hinzuzufgen.

LlTTMANN sagt p. XI, da der Grabstein nur den Sdsemiten

eigentmlich sei, da man ihn in Syrien nur finde, wo arabischer 10

Einflu bemerklich ist. Dies ist nicht richtig. Die Form des Grabes

ist in erster Linie durch die Bodenbeschaffenheit bedingt. In ge

birgigen, an Abhngen reichen Gegenden kommt das Stollengrab auf.

Solche Anlagen sind fr den Grabstein nicht gnstig. Wo man In

schriften oder bildliche Darstellungen anbringen will, fhrt man sie am 15

Felsen selber oder an den Verschlssen aus. Das Felsengrab wchst

auch leicht zum Gruppengrab aus. In ebenen Gegenden entsteht das

Senkgrab. Dieses, die einfachste Form des Grabes, liegt auch fr

primitive Verhltnisse am nchsten; es ist auch bei vagierender
Lebensweise das Gegebene. Als Form des Grabmales bildet sich 20

hier leicht der nesib heraus. Somit ist es begreiflich, da man ihn

besonders bei Arabern findet. Aber schon in ltester Zeit begegnet
man ihm auch im Norden. Die Inschriftensteine von Nerab sind

Grabstelen. Bei den Chetitern war der Grabstein ganz blich und ist

sicherlich auch mit ihnen nach Syrien gedrungen. Eingebrgerte 25

Bruche berleben immer die Verhltnisse, die sie hervorgerufen
haben, aber schlielich weichen sie den neuen Lebensbedingungen.
Die Phnizier haben in ihrer Heimat das Felsengrab ohne Mal be

nutzt; auf Cypern stellten sie Grabsteine auf. Auch in den punischen
Kolonien schwankt der Brauch. 30

Die Inschrift 10 (p. 12) hat vielleicht OAPETAGOC, das
_^

enthalten knnte. LlTTMANN's Lesung und Deutung von 18 (p. 17 f.)
ist ganz unsicher. bv?2 meielte" ist unwahrscheinlich, wo K"?DS be

legt ist. Die Ergnzung zu DIp^Kyty ist nur eine schwache Mglich
keit. Auch der gehrnte Kopf scheint mir sehr fraglich. Daher wre 35

" Division IV. Semitic Inscriptions. Section A. Aabataean Inscriptions. Late

E. J. Brill, Leyden, 1914. XXVIII, 93 SS. 40.
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die Identifikation von Ammon, the god of the Libyan desert, with

Shai' al-Kaum, the god of the Syrian desert" besser unterblieben. In

24 (p. 22) nehme ich bei "inK1? entsprechend der arabischen Form

auch die arabische Bedeutung des Wortes an. "inK*?8 war wohl ein

5 altes heiliges Mal, das als Sitz der Hat angesehen wurde. Der Aus

druck "in1? nm stnde also "jDntyn nahe. Aus dem Gebrauche

von KiDn in einer jungen Inschrift (27, p. 25) ist kein Schlu auf die

ursprngliche Bedeutung des Wortes zu ziehen. So sicher der t?B}

ursprnglich ein einzelner Stein war, finden wir doch das Wort CIS

10 II, 162 als Bezeichnung fr einen Grabbau. Auch in der Grabschrift

des Fihr (41) und weiterhin p. 296 ist mit t?B3 ein Bau gemeint; o"-rr|X>i

steht dort in falscher Anwendung. Der Bau, zu dem der Stein 27

gehrte, kann in grerem Stile die Form eines monolithischen fcODn

nachgeahmt haben. In 29 (p. 28) ist vielleicht in Z. 2 ein Strich

15 bersehen, so da TIVM dastnde, 1V/ als Ligatur. Die Lesung von

34 (p. 31) ist ganz und gar unsicher. Das Zeichen, das Littmann

fr ein D hlt, scheint mir ein B zu sein. NDB2 ist an sich unwahr

scheinlich, und "HD3 steht schwerlich da.

Die wichtigste Inschrift der Sammlung ist 41 (p. 37 ff.). Sie ist

20 schon lange bekannt (CIS II, 192), aber erst nachdem im Jahre 1909

der griechische Teil aufgefunden wurde, konnte sie mit Sicherheit ge

deutet werden. Die beiden Teile lauten:

HCTHAHAYTH<|>e TOB WBJ nn

POYCOAAGOY

25 TPo-^eYcrAAi r\Q*n m "-te "in

MA0OYBACIA6YC

9A NOYHNUUN ^ 1^

rH TnXn (xvty) 0epou EoXXeou rpotpec,

rai|ud0ou acnXeuc, 0avour|vjv.

30 Dies ist das Grabmal des Fihr, Sohnes des Sullai, des Erziehers des

Gadimat, des Knigs der Tanh."

Ais mir LlTTMANN im Jahre 1909 die Inschrift mitteilte, war es

mir sofort sicher, da dieser JlHJ mit J*j>y\ *-*.>* der arabischen

Tradition identisch ist Die Berichte ber ihn sind von ROTHSTEIN,

35 Die Dynastie der Lahmiden, p. 37 fi besprochen. Leider ist aus der
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Inschrift nicht zu ersehen, wo der Sitz des Gadima und der Tanh

damals war. Fihr hatte vielleicht seine Heimat in Umm eg-Giml,
er zog sich am Ende seines Lebens dorthin zurck und starb dort

Die arabische Tradition bringt adima mit ez-Zabb-Zenobia in Ver

bindung. Die Volksberlieferung liebt es, berhmte Persnlichkeiten 5

zusammenzubringen, und es lt sich nicht sagen, ob die Berichte be

grndet sind. Doch ist es mglich, da er im 3. Jahrhundert lebte.

Da sich hier eine Figur der arabischen Erzhlung aus der Vorzeit

als historisch erweist, verleiht der Inschrift ihre besondere Bedeutung.

LlTTMANN setzt sie mit Recht an die Seite der Grabschrift des Im- 10

ruulqais. Getragen und fortgepflanzt wurde die Tradition in erster

Linie durch die Poesie und durch die Heldenerzhlungen, die diese

nhrten und von ihr ihre Nahrung erhielten. Da aber in einem Orte

wie Hira eine geschriebene Historik existierte, knnte man als sicher

annehmen, auch wenn es nicht berliefert wre. 15

Worin mag Fihr den Gadima unterrichtet haben? Vielleicht im

Griechischen und in der westlichen Bildung. Der Text der Inschrift

rhrt wohl nicht von ihm selber her, und er hat hoffentlich mehr

Griechisch verstanden als der Mann, der fr sein Andenken eingetreten

ist. Die Wiedergabe des Namens "6t? durch ZoXXeou zeigt, da 20

"b mit einem u-Laut gesprochen wurde, da es nicht, wie ich ver

mutet habe (Ephem. II, p. 16, n. 1), eine Form qattai hatte und ZuX-

Xaioc, lediglich durch XuXXac; beeinflut ist.

ni2H (p. 47 f.) ist hypokoristische Bildung eines mit 1S1 zusammen

gesetzten Namens; es entspricht den babylonischen Kurzformen 25

Sinatum, Samassatum, vgl. Ephem. II, p. 19. In 72 (p. 59) halte ich

die Lesung "O^D )K1D fr sicher. Die Plakette wird in der Tat, wie

Littmann annimmt, an einem Orte befestigt gewesen sein, der fr

den Knig reserviert war. Zu n^ion in 81 (p. 64) vgl. n^SD in der

palmyrenischen Inschrift Ephem. II, p. 316. In den Namen scheinen 30

arabische Formen erstarrt zu sein. In 96 C (p. 71) ist der Buch

stabe nach dem y sicher ein b, wie auch bereits DSSAUD gelesen

hat. Die Ergnzung zu ^n by liegt noch immer am nchsten.

In 101 (p. 78) ist das erste Zahlzeichen sicher 30. Der DDin war

nicht ein Sockel der Statue, sondern ein wirklicher Altar, der vor der 35

Statue stand. Einen bs DDin aus lterer Zeit zeigt Lavard, Xineveh

und Babylon auf einer der letzten unnumerierten Tafeln mit der Unter

schrift Eingang zum Tempel', dazu p. 267, vgl. auch Jastrow, Bilder-
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mappe zur Religion Babyloniens und Assyriens s. n. 96. In der Knst

lersignatur ist NiDK nicht mit was the sculptor" zu bersetzen. Es

ist eine einfache Unterschrift, und K2DK ist Apposition, nicht Prdikats

nomen. In Si' < y^yv) (p. 82) liegt keine Haplologie vor, sondern das

5 erste y wurde nach dem gewhnlichen Lautgesetz zu N abgeschwcht,
und y^Vj wurde zu JTNtf, JTtf, 5^.

Wo man sich selber ein Urteil ber das Aussehen eines Textes

bilden kann, steht es frei, Fehlendes nach Belieben zu ergnzen. Mi

licher ist es, wenn man sich auf Zeichnungen anderer verlassen mu.

10 In vielen Fllen ist allerdings eine andere Wiedergabe nicht mglich.
Aber ich gestehe, da ich ungern nach solchen Materialien arbeite.

Bei ihrer Ergnzung kann man nicht vorsichtig genug sein, jedenfalls

hte man sich vor weitgehenden Kombinationen. Die hier p. 275 ff.

besprochenen Nachzeichnungen Dalman's von Graffiti aus Petra werden

15 auch von Littmann untersucht.1 Aber LlTTMANN geht nach meinem

Empfinden in seinen Abnderungen und Ergnzungen zu weit. Ob

man aus diesen Kritzeleien ein WIN oder \1V/H mehr oder weniger

herausliest, ist schlielich gleichgiltig. Aber z. B. die Ergnzung von

21 kann in Kreisen, die die Lesungen nicht nachprfen knnen, Ver-

20 wirrung anrichten. LlTTMANN liest in Z. 2 mnDJJ. Das D ist an sich

nicht strend. Man hat ja in Palmyra y\noy neben y\nvjy. Aber vor

bvi steht mnD, und das davorstehende y ist davon getrennt. Wo

if=^ Spottvogel" und *}*?* Spavogel" (vgl. Qms II, p. 45 m) als

Namen gut passen, liegt kein Anla vor, mnD zu mnoy abzundern.

25 Auch die Ergnzungen von 6, 65 (das K kann schwerlich so von tn^n

getrennt sein), 74 sind ganz unsicher.

In 35 (CIS II, 423 B) ist die Lesung NUK ansprechend. Auch

Tbtib in'W ist wohl richtig, aber die Verbindung von nVtf mit dem

11 der folgenden Zeile ist unwahrscheinlich. Wortbrechungen sind

30 in nabatischen Inschriften uerst selten, dazu scheint vor dem

Jod noch etwas zu stehen. Auch die Lesung KnSlK mu vor

lufig bei den Abweichungen in den beiden Wiedergaben dahin

gestellt bleiben.

1 Zu den nabatischen Inschriften von Petra. Von Enno Littmann. ZA XXVIII

(1913), P- 263279.
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Anhangsweise bespricht Littmann die Inschrift CIS 11,427. Er

liest sie: "CTO TTM mn Dies ist dein Sieg(?), o Kaiser!" Ich habe

gegen diese Lesung mancherlei Bedenken. An sich konnte "lD'p die

Form "lirn annehmen. Ein solches Umspringen der Emphase findet

sich auch sonst, z. B. im syrischen JL^ls. Aber es ist unwahrschein- 5

lieh, da in der kurzen Inschrift das S so verschieden geschrieben sein

soll. Ist das erste ein S, so kann das zweite nur ein p sein. Dann

htte man "Ip^B, was ebenso die Abkrzung eines Namens "lp^D sein

kann, wie iTO von JTO^D, vgl. p. 122 unt. Es steht allerdings frei,

das erste 2 so zu ergnzen, da es die Form des zweiten erhlt, aber 10

dann kann man ebensogut bei "p unten einen Verbindungsstrich ziehen.

Dann htte man TPn "jn*^} mn, was einen weit besseren Sinn gbe.

Der Kaiser wurde natrlich auch in Petra als Gott verehrt und er

hielt seinen n^i. Auch heit ja TM nicht Sieg." TM kann nur

j^i sein, und eine solche Inschrift ist schlielich nicht unmglich. 15

Irgend ein Kerl, der einmal den Rmern einen Dienst geleistet, etwa

einen Transport begleitet hat, oder ein Scheich, der sich den Rmern

angeschlossen hatte, kam sich wichtig vor und schrieb: Das ist dein

Hilfsgenosse, Kaiser!" Natrlich mte man annehmen; da der Name

darber oder daneben gestanden hat. 20

In der Nhe des Gadir von Seqeiq ed-Dib auf dem Wege von

Medain-Slih nach Teim kopierten die Patres Jaussen und Savignac1

im Frhjahr 1909 einen Graffito, der ein wertvolles Datum aus der

letzten Zeit des Nabaterreiches enthlt:

mn in man nbw 25

bvarb xxxvi (i) rut?n

Ich lese den Namen ITTn statt 1TW der Herausgeber. Im Datum

ist die Einerzahl unsicher. 5 steht sicher da, nachher aber mindestens

noch 1, vielleicht 2. Denn die Kopie zeigt am Fnferzeichen noch

zwei kleine Striche. Mit dem hier genannten b$y\ kann nur der letzte 30

Nabaterknig dieses Namens gemeint sein. Sonst mte man in das

erste Jahrhundert v. Chr. oder noch darber hinaus zurckgehen, was

schon nach der Schrift ausgeschlossen ist. Das erste Jahr dieses

1 Rab'el II et Malikou III. Revue biblique, Nouvelle sirie VIII (1911), p. 273
-

277
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Rabbel ist nach der Inschrift von Dumer als das Jahr 71 n. Chr. ge

sichert. Danach kme man schon bei der Zahl 36 in das letzte Jahr
des Bestandes des Nabaterreiches. Fr einen dritten Mliku wre

dann kein Platz mehr, wenn man nicht annehmen will, da es ein

5 Nebenknig war. Sollte 37 dastehn, so mte man annehmen, da

Rabbel, nachdem sein Reich von den Rmern als Provinz okkupiert
worden war, noch im Sden weiter eine Herrschaft ausgebt htte.1

Dieselben Forscher haben in El-'l eine interessante Grabschrift

jungen Datums gefunden. Sie ist zum Teil zerstrt, lt sich aber

10 doch in den Hauptzgen lesen.2

*on h [Ktyjsn nn i

by \\y[w] i[nj vr 2

n [npna jwat? 3

j-pa n^n rra 4

15 nron jtikd njt? s

Die Herausgeber bemerken mit Recht, da fron1 nicht ganz sicher

sei und da auch ^NNT dastehn knnte. Jedenfalls war der Mann ein

Jude. Die Herausgeber haben den Namen KTP auf einem Graffito

der Gegend gefunden.* Tn findet sich auch in Palmyra, vgl. p. 31 ob.;

20 die Form ist wie dort durch das Arabische beeinflut. Das Datum

ist das der ra von Bosra und entspricht Juni 306 (nicht 307) n. Chr.

Graphisch interessant ist die Form des n; sie zeigt einen bergang
zu der lteren arabischen Form.

1. Dies ist das Grabmal, das errichtet hat

25 2. Jahj, Sohn des Simon, fr

1 Zur Bemerkung der Verfasser p. 273, n. I zu nH mWVl, vgl. Ephem. II, p. 26218

2 PP. Jaussen et Savignac. Inscription nabatienne d'El-Ela. Revue biblique,
Nouvelle s6rie XI (1914), P- 265269.

3 Vgl. zum Namen NfP, (jasW und seiner Beziehung zu ]3riV mein Johannesbuch
der Mander II, p. 73 f. Es ist mir dort entgangen, da Cowley in einem aramischen

Papyrus aus griechischer Zeit den Namen "TP liest (Proceedings of the Society of Biblical

Archaeology 1907, p. 264, c, I). Nach der Tafel ist die Lesung nicht sicher. Man sieht

auf ihr eher vn*1, was hier VIT wre. Sobald es mir mglich sein wird, mir nach dem

Original Gewiheit ber die Lesung zu verschaffen, werde ich auf die Frage noch ein

mal zurckkommen.

26. 12. 15
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3. seinen Vater Simon, der

4. gestorben ist im Monat Juni

5. des Jahres zweihundert und eins."

Die Weihinschrift des Syllaios in Milet (vgl. p. 89) wird in der

Gesamtpublikation der dort gefundenen Inschriften mitgeteilt.1 Die 5

Erklrung des nabatischen Teiles rhrt von mir her. Nach einer

Photographie und einem Abklatsche konnte ich die Lesung am Ende

der ersten und am Anfange der zweiten Zeile feststellen. Der Vater

des Syllaios hie ID^n, nicht ND^n. Am Anfange der zweiten Zeile ist

nin1? sicher. Dies ist am ehesten zu Knin'JD zu ergnzen und gehrt 10

wohl zu einem Epitheton des Dusara der die Knigreiche beschtzt"

oder dergl. Nach genaueren Untersuchungen ber die ursprngliche

Gre des Steines lt sich jetzt der Umfang des Fehlenden besser

bestimmen:

kto-i-6 i]aTi -in n^a n *bw 15

nnja rvrn ante mny n by arrc*[ n1?]

[ ni

[XuXXjouog, beXqpc, ao"iX[euu?, imep cuTiXeu'C, 'Oba|

ve8tr|Kev Ali Ao[uo"dpr|i Iwrripil

Die erste griechische Zeile knnte auch zu dbeXqpc, aaiXfewc, uic, 2o

0aiuou| ergnzt werden. In der zweiten Zeile hat statt Xwnnpi viel

leicht das Datum gestanden: touc, 18' oder touc, k'.

LlTTMANN machte mich auf eine kleine Inschrift aufmerksam, die

in den Mitteilungen des Kaiserlich Deutschen Archologischen Instituts,

Athenische Abteilung, XXVII (1902), p. 143, s. n. 189 verffentlicht ist. 25

Sie ist in Pergamon gefunden am Westabhang, jetzt im Markt

museum". Sie zeigt in mittelaramischer Schrift my bezw. my.

LlTTMANN's Vermutung, da die Inschrift von einem Nabater her-

Knigliche Museen zu Berlin. Alet. Ergebnisse der Ausgrabungen und Unter

suchungen seit dem Jahre 1899 herausgegeben von Theodor Wienand. Heft III. Das

Delphinion in Milet von Georg Kawek.u und Albert REHM. Berlin 1914. 4.

Nr. 165, p. 387389-

Lidzbarski, Ephemeris III. 21
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rhre und da das Wort den Namen des Gottes 19 (VWl) ent

halte, kann ich nur beipflichten. Der Duktus weist auf die sptpersische

oder frhgriechische Zeit hin. Der linke Strich am Aleph hat unten

eine Umbiegung nach rechts und zeigt damit einen bergang zu der

5 Form, die sich bei den Nabatern entwickelt hat. In Kleinasien schlug

das Aleph eine andere Richtung ein.

Miscellen.

Ein aramisches Siegel. Herr Henry MARCOPOLI in Aleppo

sandte mir den Abdruck eines Siegels in Chalcedon mit aramischer

Legende. Die beigefgte Zeichnung gibt das Bild um die Hlfte ver-

10 grert wieder. Dargestellt sind zwei Hnde in ent-

/^nfl/Z/l?-,fH\ gegengesetzter Richtung, von denen die untere halb

1 -JBKZj?Vl 1
zerstrt ist- Die Gliederung ist stark betont. Darber

\ "^5^2-1^ ste^lt *^&fi* ie Schrift gehrt etwa dem 5. Jahr-

\(o^^^ hundert v. Chr. an. Der letzte Buchstabe kann an

r^
sich auch ein n sein, aber nDDn gibt keinen Sinn.

"]DDn ist graphisch weniger wahrscheinlich. nDD ist ein Nebenstamm

zu "\VJ, der auch sonst belegt ist, vgl. NLDEKE, Mand. Grammatik,

p. 46, 14 und mein Johannesbuch II, p. 148, n. 3. Der Name bedeutet

also sie bewahrt, beschtzt". Als Subjekt hat man sich eine Gttin

20 zu denken, etwa die Atargatis.

Ein aramisches Ostrakon. Auf Veranlassung SPIEGELBERG's ber

sandte mir die Universitts- und Landesbibliothek in Straburg ein ihr

gehriges kleines aramisches Ostrakon. Es stammt aus gypten;
die nhere Herkunft ist unbekannt. Die Scherbe ist auf beiden Seiten

25 beschrieben; auf der konkaven hat sich die Schrift schrfer erhalten

als auf der konvexen. Es ist ein kleines Fragment und gehrte wohl

zu einem greren Stcke. Die Schrift weist auf die griechische Zeit

hin. Wie alle aramischen Scherben aus dieser Zeit enthlt auch
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diese ein Verzeichnis von Lieferungen oder Zahlungen. Es ist zweifel

haft, ob beide Seiten von derselben Hand beschrieben sind. Die Nach

zeichnungen habe ich in der Gre des Originals hergestellt.

a ^nto at?n nx*
---

b n[n] "na^

5
io *ns[D- |||n nD^

,llnn, f llln mb
--

ri n ^nann^n---
-n pn 1 1 arty-rt

A. Die erste Zeile lautete wohl: die Gegenstnde xx empfing
ich im Namen des Gottes .... Es ist bedauerlich, da gerade das

to Wort hinter Kn"?K zerstrt ist. Da ein Name da gestanden habe, ist

nicht wahrscheinlich, da er vor KiT? seinen Platz htte. Auch dieses

Ostrakon rhrt wahrscheinlich von Juden her, daher braucht hinter

nb keine weitere Bestimmung gestanden zu haben, ["iljn rhu darf

man jedenfalls nicht lesen, denn der sichtbare Rest eines Buchstabens

J5 am Ende der Zeile gehrt sicher nicht zu einem Waw. Der An

fang der zweiten Zeile ist wohl zu KnBD zu ergnzen; vorher werden

Namen gestanden haben. Auch in dem von Sayce und Cowley in

den Proceedings of the Society of Bibl. Archaeology XXIX (1907),

p. 260 ff. herausgegebenen Papyrus aus griechischer Zeit findet sich D

20 als Bezeichnung eines Maes fr Getreide. Es ist wohl eine Abkrzung
von nND. In Z. 3 ist der Name wohl zu )DJ|3 Grimmig" zu ergnzen,

vgl. den Namen ^U*a*. Beachtenswert ist die Verschiedenheit der

Form des Samekh hier und in ID der vorhergehenden Zeile. Da bei

stehenden Abkrzungen Zeichen eine von der sonstigen Schrift ab-

25 weichende Form erhalten oder beibehalten, findet sich auch sonst.

i und n sind Abkrzungen von nni und bn, die im angefhrten Papyrus

Maeinheiten, anscheinend fr Flssigkeiten, angeben. Beide Wrter

bezeichnen Tongerte; nii ist nn$, zu bn vgl. {&^ul> Krug". Fr die

vierte Zeile wei ich keine Erklrung. Der Anfang ist nach der vierten

3 Zeile auf der Rckseite zu ergnzen, aber auch dies hilft nichts. nTP

= J-Tttrp. ist kaum zu lesen. Am Ende der Zeile steht ein Hundert

zeichen.

B. Hier kann n auch eine Abkrzung von ll^n sein. Statt nntn

weniger wahrscheinlich nntD. Darin mu ebenso wie in njJD ein Name
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enthalten sein, doch sind die Wrter nicht semitisch. SPIEGELBERG

schreibt mir, da er sie aus dem gyptischen nicht erklren knne.

Eine palmyrenische Inschrift in Krnten. Im Sommer 191 3 sandte

mir Prof. R. KNOPF, damals inWien, jetzt in Bonn, die Photographie einer

Bste mit palmyrenischer Inschrift, die er vom Archologen Dr. EGGER 5

erhalten hatte. Die Bste ist in Krnten in einem Hause eingemauert;

ber ihre Herkunft war zunchst nichts bekannt. Palmyrenische In

schriften sind bereits in Ungarn und Rumnien gefunden worden, so

konnte denn auch dieser Stein in Osterreich ausgegraben worden sein.

Doch glich der Kopf zu sehr den in Palmyra gefundenen Arbeiten, 10

und soweit man es auf der Photographie erkennen konnte, schien auch

das Material der in Palmyra fr die Grabreliefs verwandte weie Kalk

stein zu sein. Ich sprach daher die Vermutung aus, da die Bste

aus Palmyra stamme, da erst in neuerer Zeit ein Reisender sie aus

dem Orient mitgebracht und an der jetzigen Stelle habe einmauern 15

lassen. Weitere Nachforschungen ergaben, da dem tatschlich so

ist. Prof. KNOPF schreibt mir: Der Stein ist im Schlosse Krastowitz

bei Klagenfurt eingemauert. Das Schlo ist ehemaliger Besitz der

Baronin Sterneck. Ihr Mann, der bekannte Admiral Daublebsky
von Sterneck, selbst ein geborener Klagenfurter, der viel und lange im 20

Mittelmeer herumgefahren ist, hat ihn von einer seiner Reisen aus

dem Orient mitgebracht. Woher, wei E[gger] aber nicht, und es geht
auch nicht mehr festzustellen."

Die Bste zeigt den bartlosen Kopf eines jungen Mannes. Das

Haar ist gekruselt. Die Kleidung ist die gewhnliche: das Unter- 25

gewand mit dem berwurf, der ber die linke Schulter gelegt ist.

Links vom Kopfe steht:

ton-p

Bild des \Yard[], (Sohnes des) Jarhible." 30

Die Beischriften der palmyrenischen Grabbilder sind gewhnlich

schmal, daher ist die vorliegende wohl vollstndig, sonst knnte in

Z. 1 noch nn
, in Z. 2 noch der Name des Grovaters gestanden haben.

Wahrscheinlich war diese Bste links noch mit einer anderen ver-
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bunden, beide konnten eine gemeinsame Beischrift haben, dann lieen

sich die beiden Zeilen nach Belieben verlngern.

Atis Hierapolis. Eduard Meyer machte mich auf eine griechische
Inschrift aus Hierapolis Syriae aufmerksam, die D. G. HOGARTH in

5 The Annual of the British School at Athens XIV (1907 1908), p. 195

mitteilt. Small well cut lettering probably of the first Century B. C."

BAPZAMEOZAPXKfcPATOP Bapffdiueoc, pxuppTwp

KAIPAMEIAAOSOIEPEYZ Kai Pd|ueiXXoc. lepec.

KAIOI0IATOn I EZ..AI EYXH N Kai oi OiXTomeo-[ib]ai euxnv.

10 Die OtXTOTTiecribai, oder wie man das Wort sonst ergnzen mag,

waren wohl die Phratrie, deren Vorsitzender und Priester in den ersten

beiden Zeilen genannt sind. Das Wort sieht nicht semitisch aus. Die

Institution kann ja bis in die vorsemitische Zeit hinaufreichen. Da

gegen sind die Namen BapcrdjLieoc, und PdjueiXXos aramisch. Der

15 erste entspricht dem syrischen JLiarp}.:, vgl. p. 264, der zweite ist

wahrscheinlich *? ""Dnn mein Freund ist Gott" mit Anlehnung an die

griechischen Namen auf XXoq. In babylonischen Texten aus dem

fnften Jahrhundert findet sich der Name Ra-hi-im-ilz , Ra-hi-mi-ilt,

vgl. The Babylonian Expedition of the University of Pennsylvania
20 IX, p. 69; X, p. 61, doch gibt dieser ein aramisches "JKDVin wieder,

vgl. Ephem. II, p. 206K.

Nachtrag.

Auf dem Ossuarium Spoer 1 (p. 50A) ist nach Grimme, OLZ 1912, Sp. 534
nmT statt ttOT zu lesen. Spoer 5 (p. 5 iE) hat nach Grimme's Zeichnung an

scheinend llbti, nicht n6, auch nicht nty1?, wie Gr. liest.
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Wortregister.

Die Zahlen beziehen sich auf die Seiten.

A. Nordsemitisch.

1. Kanaanisch.

HE= hebrisch ; MO =moabitisch ;

np = neupunisch; PH = phnizisch;

PU = punisch.

nN ph Vater 223 b,0; c. suff. 1 sing.

OK PH 222 a5 223 b9; 3K PH 222 a3;

vgl. auch die folgg. nprr.

n HE (ar.) npr. m. 52A.

Dn(?) PH npr. m. 27E; vgl. auch

Vn (3KV T) he npr. m. 46 unt.

D*1l?ty",nK HE npr. m. 52A.

"

"QK HE 4i25 190,,.

?n PH = ]3K
= p? 103 Ob.

)in ph npr. 119m.

PDlran PH npr. m. 100 S.

?Vn ph npr. m. 103,.

DB^jmK PH npr. m. 101 Z.

"SnK PH npr. m. 126L.

Dp-n(?) PH npr. m. 27 E; vgl. auch

DlOM.

|iK (npK , ip ?) ph npr. m. 100
S.

Dnon HE npr. m. 279 24.

nn PH war mchtig 222 a7; Adj. TlK

in -nt^jn np 288H,; c. suff. 3 pl.

oam pu 283 B2; PI. dt ph 222 a5.

Vgl. auch:

nn NP npr. m. 61 L.

*?n vgl. ^nxia.

n PH Bruder 223b; c. suff. 1 od.

3 sing. m. n PH 222 a3.

n]K \S; ph Partikel 54C4.

*?n essen; rbz* ph 22230; zur Form

vgl. 229.

*? 1. \h, rbn, zb, Di1?, ra1? ph vgl.

262; b np 60 H,; mb iv ph

126L; cafrsr: xp 58 G4. Vgl. auch

trna, *?KDpa, "am und die folgg-

nprr.

*? 2. PH nicht prohibitiv 223 bI4, I5.

*?K 3. PH Bedeutung? 102 Ae.

"W^K HE npr. m. 49A.

niV,l?K HE npr. m. 51 E.

JDBT^K he npr. f. 51D.

"J^K < 13 ich PH 99Q 100T 101 W.

t\b& PH Rind 223b.

VD^-t?(?) HE npr. m. 46I2.

DK PHMutter 223 bIO; c. suff. 3 sing. m.

DKa PH 223bI3. Vgl. auch Da.

DK DK PH sive sive 54C2.

)DK NP = pn 6oH,.

) PH=,3 -JV.^ HI,4,23 U3a9-

jn ph V* 97Dff. 222 a, b; 'ras ph

97 F G.

p3K NP npr. m. 58 G.

npSiK PH vgl. H3Bg.

f)DK sammeln; pH HE Einsammeln

38V, nsonta NP = nsDD 61 M. Vgl.

auch:

f)DN HE npr. m. 46g.

BHKK vgl. 28o23.

*jt?DK np npr. m. 58G3.

DpK.JpK vgL ia.

t?K PH Relativpartikel 223b14ff; "b V

ph 53A; v ph 222 a4; KD2 ph

222 a$ f.

jDtPK PH nom. div. vgl. 249 260 ff. und

die folgg. nprr.

""n"}DEW PH npr. m. 102Aa.

"pBrjDBW PH npr. m. 97 D.
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nt^Ka1? PH Knig von Assyrien 222 as-

nK np beim Passiv *|naa 58 G7 28o2,.

Kinl, naa? np 60 H3.
Knin (Kiaa?) ph npr. 112BC

tyn'nn ph npr. m. 53A.

nnpiD'nn (od. 'Diaj?) PH npr. m. 109At.

nirnn PU npr. m. 28iA3.
Kin kommen; Perf. 3 pl. a NP 58 G4.
nn Haus; ra tya *?aa"i ph 223 bl6;

c. suff. 3 sing. m. na np 60H,; na

a ph 222 a5.

?n 1. PH nicht 222a2ff.

?n 2. PH = p Sohn 99Q 100T.

f>tr-?n(?) np npr. m. 61 J.

nDn PH npr. m. 222 a, 223 bl6.

]2 Sohn; PI. c. suff. 1 sing, "aaa PH

223 bI3.
nin aa NP Bau 58 G2 ; aa PU Bau

meister 283B.

ntjnn'in PU npr. m. 286 Gs.

nS"in(?) PU npr. m. 56 ob.

tyn(?) PH npr. m. iut4.

by2 PH Besitzer 223 b tl, I2; fr Gtter:

na !?jn ph 223 bl6; )nn-?ya ph 223 bl6;

pnfya'NP 56B; ios bpa ph 223 bI5;
D3*?j?a PU bei einer Gttin 285 ob.;

PI. st. c. fya PU Brger 58 G,. Vgl.

auch:

Kin-"?yn np npr. m. 58 G3.
nno'tyn PH npr. m. 97 F.

!S'by2 (-ixtya, -mbjn?) ph npr. m.

115 Bn.

lbv,-by2(?) np npr. m. 61K; -j-rB-tya
np 288H2.

Dnnyn PH Nomadeni?) 223 b,4.

fn PH Byssus 223 bI2.

JJpn'HE Gewicht 47,.

npn PH Rinderherde 223 bI2.

nn (ar.) Sohn PH 222 a, 223 bg; HE49I?-

"pn ph npr. m. (?) 125 K.

tbvt2 (?) PH npr. m. 1 1 1 Ay.

tyn-nn pu npr. f. 570,.

nnj 1. ph Mann 222 ag.

nni 2. PH npr. m. 222 a2 223 b,5.

ln^ni (?) HE npr. m. 4I2 .

)Dni np npr. m. 58 G3.
a PH in 53 A.

?nK-ni PH npr. m. 99 P.

*?nn-ni PH npr. m. 100R.

pD~ni ph vgl. 263 ! ,
.

t$ni vgl. ena\

*2l PH Bedeutung? 109 unt.

D^i'n PH nom. gent. 222 a7.

KH ph in may 107Ak.

n\n(?)HE444.
*?nn vgl. bama.

ibn ph npr. f. 55 ob.

"pn gehen in p^n*1 PH 223 bIO?

nDn PH pron. pers. pl. 223 b,3.

)n HE Ma 483.
tyn-in pu npr. f. 28 e.

1 compaginis HE 39.

Dnn^l NP Vindex 62N3.

J pron. demonstr. nD np bei m. 60Ht;

pl. "? NP 58G2ff.

nnt nana np Altar 288H3.
Dnnt np Schalen 58 G6.

nnt HE Siloah 4828 .

nDt HE Schneiteln 38 16.

pT PH Bart 222 a?.

JHT HE Saat 38^.

^n vgl. map.

-nnn(?) np 6ik.

2Hn Piel erneuern; Perf. 3 sing. m.

tTn np 288 H6; nenn vgl. nennaa.
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mn PU Gttin 285 ob.

Htn sehen; Perf. 3 sing. m. tn PH 223

nntn '?) NP npr. m. 62 N4.

K71 PH npr. m. 222 a,, 3 223 b9.

\2bn PU npr. m. 28iA4.

ns^n ph vgl. 54,0, i9.

pnbya PH nom. div. 223bl6; dafr pn

vgl. 260m.

tfDn HE Fnftel 47,6-

ninD an np =Consul~ 60H2.

nnin ph vgl. u8f.

pn ph? 101 u.

2Sn PH Bedeutung? 125K.

*m he Hlfte 483.

pnn ph Gold 22$bl2.

ptrn ph? 97 h.

nnts pu vgl. 286g.

rmi HE in 'Arq el-Emir vgl. 49 ob.

mtD in neo np 58G3?
*?D 7a vgl. ^03.

KiD hinsetzen; Pf. atfl, a<B NP 62 N;

Part. pass. pl. Dao pu 283 B4; xaDO

ph Darbringung 125J.

nno(?)HE44r

|12nD HE Tpuqpuiv 51D, G.

HK^ ph nom. ter. 222 aj.

tmr np npr. m. 56B.

T PH Hand 222^,^ "va PH 222a0;

v1? ph 223b,..

n\ ^n* he vgl. 45.

nni^ HE npr. m. 5024.

pn'in'1 HE npr. m. 51H 52 A.

ntyn^ HE npr. m. 45;

nKV 0"a?) HE npr. m. 46 unt.

1V2*V vgl. 302 unt.

DV Tag; pl. c. suff. 1 sin-. "O'ai PH

223b.

pr vgl. p.

Tpin" HE npr. m. vgl. 51 ob.

byn'^n" PH npr. m. 99Q.

mp?D":n' ?) NP npr. m. 62,.

Cpb^C:) NP npr. m. 62 N*4.

KD11 PU npr. m. 281 A4.

KnDs vgl. 1BT.

w" NP npr. m. 58G;.

nT Monat mit 1 compaginis in-

HE 38.

2W sitzen; Pf. 1 sing, na' ph 223b,,;

Imperf. 3 sing. m. a'
PH 223 b,4.

KntT np npr. m. 58G4, vgl. 28ol6.

Dn'' PH Waise 223b,3.

pT geben; Pf. 3 pl- V* PH 222a**

n^'in'1 PU npr. m. 58 F.

nnD Piel ehren; Imperf. 3 pl. naa^K

PH 223 bI(, ,5.

pn Priester; pl. Dana np s8G;; canaan

pu als Titel einer Priesterin 57D,;

f. nanan pu 285 E.

\Qsein; Perf. 3 sing. m. p
PH 222a3,5;

1 sing, na PH 222a6ff.; 3 P1- w: NP

58 G2.

*?Dn PU npr. m. 127 O.

(ni-yn) he vgl. 262 m.

*?D HE alles 38t.; PH alle 222 a.

n"?n Hund; pl. na1 ph 223 bxo.

1D"?n PH npr. m.
222 a. b.

DD PHW/V-223b,; NP(?? 288 H4; XD3

PH 222a0, 7.

*^in PU npr. m. 283 B7.

KDn PH Thron 223 b9.

HOn bedecken; Perf. 3 sing. m. c. suff.

3 sing. m. "Da PH 223b,,. Nomen

pl.(?) noa PU 55A,.

rpn PH Silber 223b,2.

nDn vgl. noa.

| DD PH Berufsname 100 R.

Sin2 pu nom. div. oder loci 285 E.

]nn PH Linnen 223 bI2.
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"

PH fr a 99.

7 Praeposition c. suff. 3 sing. f. b NP

62 N3 ; c. suff. 3 pl.(?) ">b ph 223 bI0 f.

lb HE Ma 48 ob.

D^ni*? NP Lybier pl. 60H2.

m1? HE Lydda ioo29.

n1? HE npr. m. 51 F.

\\b vgl. 233m.

yib yban PH Dolmetscher 100S.

pl*? NP Lucius 60 H2.

nt? vgl. 302 unt.

Dn1? verzehren; Inf. Dn*?"? PH 222 a^.

^DV"? NP Lamia 60 H2.

^p1? HE Sptsaat 38 12.

D < ne in ph 222 a4.

tPKD NP Statue 60H,.

nsonD np vgl. *p.

nDD np vgl. nie.

"D ph wer 223 b,, ff. Zu *tib vgl. 234m.

n"?D Schiffer; pl. Dn^n PH 96B.

"pD Verb Perf. 3 sing. m. PH 222 a2;

Nomen "\bth PH 259 f.; D-a-n 1*70 PH

222 a.; "lEwa1? ph 222 a8; pl. obn

ph 222 a5 f.; oa!?Dn ph 223 b9 f. Vgl.

auch die folgg. nprr.

*n*?D PU npr. m. 58 E2.

nn'?D(?) NP npr. f. 61 J.

nn"?D np Arbeit 58G2f.

nS"n"?D PU npr. m. 281 A9.

ybn-mpbQ PU npr. m. 58Exf.

DDV'nnp'JD ph npr. m. 100T.

n"?D PH nom. div. 286F.

pniD NP npr. m. 58G4.

nnpiD < mpb vgl. 109 f.

"inVinpiD PH npr. m. 1 10Au.

nnDD np npr. m. 58 G3.
lynnDJJD np npr. m. 6oH3<
JJSD np Monat 58 Gs.
TTU HE nom. loci ? 4524.
D^D HE npr. f. 50C.

KpnjJD NP Marcus 288 H2.

HnnD he (ar.) npr. f. 51K.

?nD < )n ? PH npr. m. 103 ob.

^ni np pl. st. c. (knstliche) Schluche

58 G5 28oI?.
t^ni PH < B3 Seele 223 b,3.
7K-nni HE npr. m. 27923.

nnigeloben; Perf. 3 sing, oder pl. c.suff.

3 sing. m. na PU 55A2.

pti beschdigen; Imperf. 3 sing. m. pn

PH 223 bI4.

pKi ai(?) np vgl. 60H2.

*)Dni (pan?) NP npr. m. 60H2.

YlDVi (TiDj?n?) np npr. m. 60H3.
WDi NP Guarbeit 58 G6 28oI?.

D^JJi PH Bedeutung? H3Bg.

njJi nya^ ph von seinerfugend auf

223 bI2.

*)i(?) PH Memphis noAv.

nDDi (posa?) PH npr. m. 102 Ab.

?K"Dpi PH npr. m. 126M.

pli geben; Niphal perf. 3 pl. jnaa np

58 G6.

niD ph Gewand 222 ag

pD, po PH nom. div. 26o7 262,5 263^.
nno vgl. laoo.

n"7D? PU 283 B,.

*)D Becken; pl. DSD NP 58G6 280,,.
nSD ibd i.Inschrift tiDoa ph 223 b,4

nBDn ph 223 b,5; 2. SchreiberniQ an

pu 55 A4.

Ity pu npr. m. 57,5.

nonK'nny ph npr. m. 53a.

Kn'nny ph npr. m. 107Ak.

Kn-nnjJ ph npr. m. iisBn.

|Dn-nny PH npr. m. 126L.

"K^nny pu npr. m. 56l6 58 E.

nnpionny vgl. mpaona.
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DDD'nny ph npr. m. 98M.

*?BS"nny ph npr. m. 100T.

*)trrnny. ph npr. m. 97 h ioos 108Ao.

nitp-nny PU npr. m. 56,9.

pn'nny pu npr. m. 281 A3.
ny PU noch 28iAs.

nny PH Schafherde 223b.

"iyiy NP Avianius 28G2.

Kiy PH npr. m. 98 K.

*f)l!r\y PU npr. m. 57D3.
nnty(?) he npr. m. 44 ,s 189U.

n,,nTy(?) he npr. m. 44 189U.

nDDy PU Hllen 55A,.

^Ty NP Aelius 60 H2 .

nnny PU npr. m. 283 Bn.

ny ph vgl. 27U 109U.

by PH auf, ber 222 a2 223 b9; c. suff.

3 sing. m. ^J> PH 222 as ; c. suff. 1 sing.

"hy ph 222a7. nby ph fr i2420;

NP 58G6; nach(?) NP 58 G4 vgl. 59

und 286.

by dVjjd MO Mesa vgl. 4823.
nD?y PH fungfrau 222 a$.

viby vgl. D-?j>a.

KSDy PU npr. m. 28363.

)Dl nDy NP siebzehn 58 G5.

"Wy HE Fllen (?) 38 13.

DSy Knochen; PI. st. c. ()SJ> NP 61 J.

n^npy he npr. m. 49A.

Dny PU npr. m.(?) 284 D.

nnt^y undnnnew 261 ; nnn ph 53 A;

*p mny ph 54 B ; 'annwj? mno

26 iu 2865.

Knnntry ph vgl. 97,.

nxnnntyy ph npr. 28 f.

TV1& he npr. m. 522 .

nnDD PH CIS 102a vgl. 110 ob.

D^S hk auf Gewichten vgl. 47m.

y2y& NP npr. m. 62 N2.

b PH vgl. 101 V.

nnp*?D'D^D PU npr. m. 55A3.

p PH Angesicht st. c. 223b,,; :z'~ PH

angesichts 223 b9 ; 'as^ np vor 58 G5

59m ; d rr3B,?n, n'as^n ph dieFrheren

222a. 223 bI0.

' TiS (?) he npr. m. I9022 .

i nD, pCS vgl. nosa.

nDD ph npr. m. 97G.

7^3 tun; Perf. 3 sing. m. PH 222 2^ f.;

j
1 sing, ntys ph 222 a4, vgl. auch 54I7 ;

3 pl. bytt ph 222 a5; np 58G,; Niphal

perf. 3 pl. tysa np 58G5.

nDJJS pu vgl. 2822S.

ny np Bedeutung? 6oH,.

*)S PH Paphos 54 B.

npB PH Bedeutung? H3Bg.

pinS NP npr. m. 58 G4.
DnS PH npr. m. 98 L.

nt?S he Flachs 38 13.
Knfi PU npr. m. 28iA4.

n2J ph nom. div. 222I.

)nS PH nom. div. 26o7ff. 2220.

pS PU Sidonier 2836,,.

ItiX in -t* tya ph nom. div. 223b15.
nDS PH npr. m.(?) I2420.

niS PH npr. m. 96B.

njtt klein; c. suff. 3 pl. [D]anj?S PU

283 B2.

b&S < ps in ^Bsna-j.

ns pu npr. m.(?) 55A4; vgl. auch nsaa.

nnpn PH Grab 54C.

nnp ph ?? vgl. 9622 .

BHpn PH Heiligtum 53 A; BHpO PU

55 A2; np6oH,; pl.Dts"npDNP58G,ff;

Verb Iphil np" np 288 H6; Hith-

pael cnpnn np 288H,.

(V?->\?P) vgl. 262,8.

nipD np Vieh 288 h3.

Yp he Sommerobst 38^.
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nsp mit 1 compaginis mp HE Ernte

38t, f.

pnp HE Opfer 52,.

nnpD(?) PH npr. m. 96A.

nttHn-nnp PU Karthago 28iA2.

pp-nnp, ^D-nnp PU npr. m. 285 E.

PDtmnp PH HeliopolisQ) 28 F.

->Kl Kopf; c. suff. 3 sing. m. Wn PH

223b,5, l6.

nn gro; oanaan pu vgl. pa ; nnn an

nanta an (pa) np 60H2; pl. nana pu

281 A5; f. c. suff. 1 sing. ,|nan,7 PH53A.

ynn j?an np vier 58 G6; npan he

Viertel t$y
n^n(?) he 444.

n^n MO Mesa vgl. 4825.
7K~nnn ph nom. div. 223 b,6.

?yn"Dn PH npr. m. 102 Ac.

Dtn PU npr.? 283B3.

*)BH PH vgl. 115B0; tan p PH 53,9.

t5^ PH Schaf 222 a8 223 b,,.

b$N2 ph npr. m. 222a,.

ynt^l noj? np siebzehn 58 G5.
nnty nay np 288 H3.
nil? vgl. natsnay.

WWW NP SagaxQ) 288 h4.
nt? /vz*/ na!? n ph 126L; 1 ph

28 F 125G; wh nt* np Zj/&> 60 H2.

pn&? vgl. pn.

nffi# Pa. verderben; Imperf. 3 sing. m.

nn"1 ph 223 b,5.
TVVt machen; Perf. 1 sing. c. suff. 3 sing.

m. "nt* ph 223 b,,; 3 pl. n 223 b,3.
nnt? naatP ph 223bI0ff.

]2VJ he Einwohner I9029.

nnp-7D-in^(?) np npr. m. 61 M.

nnt? PH mieten 222 a7.

n7t? PH mit T ausstrecken 3 pl. 222 as.
D"7ty vgl. dVbo, m-wa und:

[ b PH nom. div.(?) 222.

| \tobVJ PH nom. div. 26o? 262
,9.

nn1?^ PH npr. m. 554.

UVl Name; DtSO(?) NP 288 H4.

VffcV} vgl. t-mtwa, Dwnnp.

Dity NP 20;' 58G,,6.

Dnyty HE Gerste 38 14.

pt^D PH Standesbezeichnung 102Ab

nyssy np vgl. ny&.

KnDty HE npr. 52 B.

DnKfl np ?? 288 Hs.

""pn nana ph inmitten 222 a5.

ynoiynNP npr. f. 62 n.

nnn c. suff. 1 sing, pnn ph 223 b,4.
nnKn an vgl. pa.

pn vgl. pmay.

*)Dnn vgl. paa.

"pn halten; Pf. i sing, naon PH 223 b,

DDn Dna NP vollstndig? 288 H4 f.

nonn ph 102Ac.

"Dn ph npr. 222A4.

nnoyn vgl. nneya.

nDDin NP nom. loci 58G,.

. 'JBn pnon PH Pauker 97 G.

annt?!? nnnD pu vgl. 261 u 2865.
Knnn ph npr. m. mBa.

2. Aramisch.

AR = aramisch ; na = nabatisch ;

PA = palmyrenisch ; si = sinaitisch.

nN Vater; Gen. c. suff. 3 sing. m. n^a

na 296,3 ; PA 3o8.

7nnK(?)PAnpr.(?) i5614.
ntmK AR npr. m. 98J.

Kini'OK AR Konventionalstrafe Zoy.
WnK(?) AR npr. f. 682.

W3K AR npr. m. 23 c, 25 D5 256^.
^y'jnK PA npr. m. i532.
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n7nK AR (arab.) npr. m. H2Bb.

"KDnK AR npr. m. 103Ag.

KinK PA npr. f. i36J.

pnnK PA npr. m. 151 Av

tyiDnnK AR npr. m. 103Aha, .

niK AR vgl. 78 m.

KK NA Becken vgl 294^; pl. pa

AR 23 C-.

nnK (nn?) pa npr. f. 3o6.

*i\nK Si nom. div.(?) 2701.

Kn7nK(?) NA vgl. 2943,.

1K AR oder 4b2I.

ilK(?) AR npr. m. io45.

DD^IK NA Ebrmo; 87 C,.

"HDIK AR Osiris (io43) 113 Bf H4Bk;

no ar 107 AI.

WIK pa npr. m. 149A0.

PIK Bruder; abo n na 89F; c. suff.

3 sing. f. mn AR 23 C4; c. suff.

2 sing. m. "pn AR 23 C2; c. suff.

1 sing, 'n AR 23c,, 3; f. c. suff.

3 sing. f. nnn na pa 3o5. Vgl. auch

pui, ana-n, nnn.

nnK 1. Haphel vereinigen; Perf. 3 sing.

m. nmn ar 3a4. Zahlwort eins nn,

f. nnn ar 23 C; nnwO ynB) na

(arab.) 296,5.
nnK 2. in Besitz nehmen; Perf. c. suff.

3 sing. m. nnn na 27oI0.

pmK AR (babyl.) npr. m. 12A 15K.

"mK AR (arab.) npr. m. 13 C.

nni"T!K(?) na npr. m. 86 B3.
nnnK ar (babyl.) npr. m. 12B.

_nK ar npr. m. 122 unt.

I^K na vgl. 271,,.

^K vgl. ^nay.

n^K AR Objektspartikel 4b5ff.

l^K AR npr. m. i2o4 i2920.

7K 1. AR zu 3a,,; c. suff. 1 sing. '*?

AR 3aX2.

"7K 2. AR nicht prohibitiv 3a,,.

"7K 3. nom. div. vgl. br:z, ^sn-r, bvfrhrr.

?av -jxa-an, "?aan, bs~\.

bn 4. vgl. nat.

nnK"7K na vgl. 292 ob.

! n"7K ar Gott 197 15; st. emph. n^ ar

300A, ; pl. st. abs. pb ("na) ar 4b9;
st. c. vr? ar 4b2..

ni^K (ni1? ?) AR nom. div. 3 a, 4 b20 .

I nin'jK NA (arab.) Hegra 84A4.

iy,'7K(?) NA npr. m. 269,2.

| V?K AR (babyl) EUil = Bei 12 ff. Vgl.

auch:

plK"*?*^ AR (babyl.) npr. m. 63A?.

pin'^K AR (babyl.) npr. m. (12A) 17 Z.

pK-ltr^K AR (babyl.) npr. m. 13 E.

Kty'/K na (arab.) nom. div. 88 E.

DK Mutter; st. c. D NA 86B4; c. suff.

3 sing. m. na NA 84A3.
"ODK (iao?) pa npr. f. 145 Ac.

nDK sagen; Imperf. 3 sing. m. na*1! AR

3aI5; 2 sing. m. nBn AR 22Bb5.
n^nDK pa npr. f. 142 V.

^n-niK AR (babyl.) npr. f. 13E.

niK AR ich 3a2) ,3f.

| D*?n-ntP1iK AR (babyl.) npr. m. 16 R.

npK-D^n-ntfliK AR (babyl.) npr. m.

63A,.

-in-nt2niK AR (babyl.) npr. m. 63A9.
nxmtJMiK AR (babyl.) npr. m. 63 A6.

^n^K AR (babyl.) npr. m. 63A2.

! miK AR Weiblichkeit) 80m.

""DK Vgl. "DX3BB.

nDK vgl. -nDi.

KinnDK Feldherr, pl. "anno na 87 C2.

nnyK AR (nab.) nom. div. 297 unt.

"""t^DK AR 'Aito\A.u> .... 5ol6.

n"7DK AR vgl. 8o3 I2922.

DDK AR gleichfalls 78a8 .

17DK AR vgl. 4b,, gu.

KDpK PA npr. f. 139O 150 As.

nDpK pa npr. f. 138 La.
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Jini-TIK AR (babyl.) npr. m. 16U.

nDnDinK AR npr. m. I2921.

nnK AR (babyl.) npr. m. 13 E.

Ktt>"nK ar npr. m. I292I.

"pnK AR 'ApiodKri? 667 .

)DTnK AR 'ApiapduviT; 65 C.

DnK AR Aramer 3a4.

PD^DnK I976 f-

pnK AR Erde 4b26; st. c. -3 p"i AR

Grundstck 79,3; st. emph. p~\ AR

13 ff.

nnK vgl. nn.

tPK AR Mann 3a2.

nti>K PA npr. m. 139 P.

(KD^K) nom. div. 261 2.

P?K AR (he) npr. m. i2o2.

DfcPK AR Name(T) 197,5.

DffK, JK^notyK ar nom. div. 246t

260 ff.

DTD^K AR npr. m. 26o25.
nt?K 1. AR Inschrift 4b,sf.
ntS^K 2. Haphtlfertig machen (?); Imprt.

nm ar 122,; pl. nenn ar 2iAb4.

K^ntPK ar axo\n(?) 23 C9.
nK 1. AR du 64B2.

nK 2. AR, PA < nj> in nprr. 249 f.

nnK kommen; Perf. 3 pl. in AR 103

Aha,.

nnynK AR npr. m. 2493, .

npynK pa npr. m. 25ox .

KnnK NA Kultort 87 C2. Vgl. auch

nn1?.

2 ar bei derDatierung in Brtnnna 15 P.

nnn pa npr. f. 3o4.

nnin na npr. m. 29525.

^nn (Vna?) pa npr. f. 3o2.

innn na npr. m. 295a5.

Kn^Din AR Bedeutung? i043.

xhl DDin na wuos vgl. 293 unt.

KDmn PA npr. m. 143X 145Ab.

nsn ar Haus 4b,2; 'n n<3 AR 23 C8;

PI. st. c. \nh* 'na AR 4b9. Vgl auch

nn"anB.

jKVpn AR (he) 246fr.

nntn (na?) pa npr. m. 3ooB2.

n/-KTn(?) AR npr. 114BL

Knn,,n(?) AR Burg 66I2.

innn PA npr. f. 3o3.

*?n Bei vgl. ban^a und die folgg. nprr.

nsnK'^n AR (babyl.) npr. m. 16U.

nDK^n AR (babyl.) npr. m. 16T.

nnn-l?n AR npr. m. io8Ap.

Kn^n (?) AR (babyl.) npr. m. 17 V.

Kn^n PA npr. m. 144Aa.

"^n AR (babyl.) npr. m. 63 A3.
nSi-t?n AR (babyl.) npr. m. 17Z.

nXK'nD-^n ar (assyr.) npr. m. 117A.

pK-W-jn AR (babyl.) npr. m. 17W.

Vgl. auch:

)TWmb2 ar (babyl.) npr. m. 63 A8.

[)pK[D]tr!?n (?)AR(babyl.) npr.m. 12A.

Kn*?n PA npr. m. 143Y.

-n^n vgl. -n^ana.

nin bauen; Perf. 1 sing, n'aa AR 4b9f.;
Part, act pl. -aa NA 86B3.

nin AR Bedeutung? 16QS 17Y.

KDDn na doi-; 268X4.

myn AR (he) npr. m. 258 .

"ybyn ar nom. div. 4b26.

ynvrby2 ar nom. div. 3a; an pfftya
AR 64B3.

npyn NA npr. m. 87 c2 .

nn Sohn in einem phnizischen Texte

222 ax, 4 223 b9; nvna AR einen Tag

alt 21 A b2. Vgl. auch die folgg. nprr.

na PA Tochter 302 ff.

tPinn AR npr. m. 3 a5 .

ThTnn (nnnna?) ar npr. m. 3a4f.
K'J'inn AR npr. f. 258,8.

O'Hn PA npr. m. 132B.

^"D vgl. bb-xi.
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Kynn PA npr. m. 145 Ac.

nurnn AR npr. m. 113 Bf.

,il^n(?) AR npr. m. io8,3.

ITn'nn PA npr. f. i49An.

3 AR Abkrzung von ana 30o26.

Ki in abnaj> etc. 268m.

ni AR Seile 4bs .

*?ni PA npr. f. 151 Aw.

nni (ana?) pa vgl. 1514.

*?ni he in na*1 und:

*7ini AR (he) npr. m. 79I3.

1f7'ini(?) PA npr. m. i5232.

nDHi na vgl. 292 f.

ISTni PA npr. m. 150Ar.

1i in-, c. suff. 3 sing, maa AR 4b3.

pnii AR npr. m. 14 G.

mi loculus; pl. K'nu NA ?68,6 .

yii Haphel verschwinden lassen^);

Imperf. 3 sing. m. pan1" AR 4bl6, ,9.

pti NA npr. m. 86B,.

tu verbergen; Part. pl. ]taa AR 26ox.

K^ PA Bedeutung? 156K.

nni vgl. ana.

Dini AR nom. ter. 3a6.

li^ni NA npr. m. 27825.

"Dni PA npr. f. 137Ka, .

T = 'H PA vgl. n.

n und t in AR 79 u.

Kn NA = i> 84A8f

nnn sprechen; Impt. nan ar i2o7.

*?in(?) Fhnlein; pl.c.suff. 2 sing, fSan

AR 127Q.

nin pinn ar Bedeutung? 2601.

nn^nn AR npr. m. i7Aa.

n"?n AR (he) npr. m. 257,6-

*frl AR (he) npr. m. 25 D5.

nnDn AR Aimnjpioi-;? 5ol2.

nnin AR npr. m. 128 R.

Kinn AR npr. m. 783, .

triiTVI AR Darius 15 P 16Q.

miil AR npr. m. 123,.

nnn vgl. nnnna.

pnn nom. div. vgl. 2o,9.

Kin na=^a? 86 Bx.

mn sein; Imprt. Mn AR 21 Ab,.

"n NA sie 84A3.

"|^n= -^Ul sterben; Perf. 3 sing. f. na^n

NA 84 A4.

KnVn AR Abgabe 16Q 17Y.

KnnnDn AR (pers.) vgl. 257,8.

pAR Ma 128R.

nin ar vgl. 7937.

Din vgl. 10 ob.; Imperf. 3 sing. m. c.

suff. 3 sing. m. naoan'i ar 4b20.

"?1Sn AR (he) npr. m. 8o3, 131^.

n^Kl NA npr. m. 27o4.

m? AR vgl. 527.

'n'/Knni na npr. m. 88E; vi^am NA

27o27.

*T1 AR npr. m. 2583, .

nbl = JJ^ Kinder; c. sing. f. vrh\ na

84A9.
KnSI? AR vgl. 13C.

KTYI pa npr. m. 301 unt.

\ fr n 106.

nnt PA npr. m. 139P.

n*?nnt PA npr.m. 143X; Vnat PA 157Q.

nnynnt PA npr. m. 135 G 138L 147 Ae.

pt- Ethpaal Imperf. pnr(0
NA 269,7.

11t pl. pi AR Mnze 63A.

bn frchten; Imperf. 2 sing. m. *?mn

AR 3a,3.

n AR Relativpartikel 3a ,6; n1? "t AR

64B4; n pa fr <n 30, ff; 33A7.

KiM AR Waffe 23 C9.
nnt AR npr. m. 3 ff.



312 Ephemeris fr semitische Epigraphik.

nit AR pron. demonstr. 3a2, ,7 4b,4 ff.;

pl. "? AR 3a9, ,6 4b8; n1? na 88 E.

KTyt AR klein (2oAa2) I223.

SnKnt ar npr. m. 128R4.

n^Dnt vgl. 197 13.

Kynt AR Same 64 B4.

n in syrischen Stdtenamen 1752.

n = bn ar 3oo26. j
'n n-o ar 23 c8. j
Knn PA npr. f. isoAt.

mn na npr. f. 268,8.

pn PA npr. m. 151 Av. j

nnn Gefhrte; pl. c. suff. 3 sing. m. \mnan

na 278.; c. suff. 3 pl. m. Dn-nan(r)

NA 87C,.

Knnn na nom. loci 2792.

n AR (arab.) npr. m. H2Bb; laan PA

I57Q-

"in AR (he) npr. m. 25 D7 120,, 6.

min1? vgl. 'n1?.

nin PA npr. f. 144,.

ninD ar 4b5 9m.

nn vgl. nn 1. |

nnn f. nn ar neu 23 C9; Pael perf.

3 pl. innn na 87C2.

a ,in(n) ar = a nnn 82 ob. 2402.

Ktin, wi, Kmn, mn ar ?? 2527f.
Hin ar npr. m. 108Am.

int?m na npr. m. 268,7.
JKtn AR npr. m. 3a4; b7Xf\ AR i7Aa.

ntn sehen; in AR ibo 843; pn AR

Seher pl. 3a; a nm ar = a nn

82 ob. 2402.

"ptn AR nom. loci 3a4ff. 175.

pn Leben; "-mas <m nvn pa 33A5f.
DiTYn na? vgl. nan.

p^n pa npr. m. vgl. pTina und 31,,. j
D'un PA weise vgl. 156,,.

nnn*?n ar 197v

ns^Vn PA npr. f. 33 b3.

)pbn NA npr. m. 27722.

Dn AR Rettig 79,2 .

KDn pa npr. m. 34Ca.

KiDn NA vgl. 292 ob.

nDn AR Hamath 3 a, f.

K'inin AR (babyl.) nom. gent. pl. 15 O

nin nnanD AR sein Heerlager 3 a5 ff. ;

pl. c. suff. pl. on-niama ar 3a9.

)1in AR npr. m. 14 J.

Ki^in PA npr. m. 150Ar At 151 Au.

Knrin pa ?? is35-

"Din AR npr. m. 109Ar.

pn K'aon AR Befestigungen 4b8.

psn AR vgl. I3i28.

KSDn NA npr. f. 2773,.

'jSn Pael erretten; Imperf. 1 sing. c.

suff. 2 sing. m. n^n AR 3a,4.

nn AR npr. m. 103Ag.

Dnn, ^Kn^nDnn ar nomm. div. 248 f.

"pnn AR Graben 3ato.

nnnn NA npr. m. 84A2.

ntyn(?) ar vgl. 127 q4.

*Vtn NA =^j I- auer 84 A8 .

VIVin PA npr. m. i44Aa.

K,|in]niyn AR Satrapen 65 C5.
Dnn ar Siegel 186C; Dnn ar? vgl.

2623.

[)]n mahlen (?) vgl. 2i8.

jns'jD AR Linsen 2584.
KDD PA Gebeine st. c. 30t .

]yD tragen; P'il 1 sing. na"yta ar 7935.

nK** wnschen; Imperf. 3 sing. m. 3"

AR 127 Q5.
"rn*1 ^310 AR Last; pl. ^310 AR 63A.

TXS1 AR (he) npr. m. i2o7.
Y Hand; T3 ar durch 3 aI2 23 C4 ; by

V AR durch 128 R; Dual c. suff.

1 sing. "T AR 3a,,.

27. " 15'
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| b2 AR all 3a.9, ,4, ,6 4bs; ^a AR 4bs;

nVa na gnzlich 2093O.

n^n Hund; pl. ,at?a ar 82..

in^n na npr. m. 278,.

vD PA npr. m. 35 Ga.

, 1D*?n AR npr. m. 218.

i nDn Priester; pl. st. c. "73 "003 PA 34Cb

156Mb.

"in AR npr. 128 R-.

KDn AR Becher 20Aa I223.

*)Dn AR Gold 16.

nDn AR Bedeutung? 14 H.

myn na npr. m. 84A,.

py[n?] AR npr. m. 3002,.

| nsn AR npr. m. 17Z.

[ nn Ma; pl. pa AR 12 ff.

| nnn vgl. nna.

Knnn NA Bedeutung? 268,2.

[ y\2 vgl. nna.

VTO AR (pers.) Gewicht 76 25i,4.

inY (-3T, UT, -an*'?) pa npr. m.

143. f.

jn'yY PA npr. m. 135 ob.

ny^Y PA npr. f. 140,.

JK-b-rPt?) NA npr. m. 2715.

Y"iY AR (he) npr. m. 258,5.

Y vgl. n-nya, n'ar, n'v, wibn, n^s,

nY geben vgl. nanbs.

nnY (? nnn'?) ar vgl. 3oo30.

HY, 1Y AR (he) vgl. 2577.

|ni1iY AR (he) npr. m. 15 L.

nnY vgl. nnn\

Kinv (am\ anr?) ar Bedeutung?

260 '.

DV Tag in nna AR 21 Ab2. Vgl. auch

orDpa\

KTP (<?,n*<?) NA npr. m. 296 16.

v'*Y(r) AR npr. m. 2963.

K^D1 PA npr. m. 134 E.

KD*1 NA Tag 268,9.

DniX?) AR npr. m. 683>

DVDyi'1 AR npr. m. H3Bh.

D1D*1 (Dip'?) na npr. m. 277, ,.

^D*1 Haphel hinzufgen; Perf. 1 sing.

[n]BDin ar 4b4.

Dip*1 vgl. D1D\

YSY AR (he) npr. m. 22Ba, .

n'tr AR (he) npr. m. 25D9f.
HF vgl. -\m.

n*1 Objektspartikel; c. suff. 3 pl. m.

0*1^ NA 26820.

nD Krug; pl. pna ar 23 C7.
nnn (nna, pa, pa?) pa npr. m. i447.

KD AR Bedeutung? 25D,3.

^Din NA pa npr. m. 1 55 1?,
n. 2.

"O AR denn 3a,3.

Yn ar (he) npr. m. 123, 295 q.

y2 npr. m. 197 ff.

Yrn, np^n na? vgl. 295 ob.

Lidzbarski. Ephemeris UI.

7 Prpos. Da*? AR 2iAb3 I20,0.

I
K1? NA nicht 87C, , 3 27o2l ff.

"'in? ar npr. m. 14 F.

BO1? AR (babyl.) npr. m. 63 A3.
i1? Ma; pl. ]ib AR 25 D.

nn1? verwischen; Part. pass. *xh AR

81 unt.

Vihh na Nacht 268,9.

b AR nmlich 22Bb4 782 120^

yb (Dpa?) PA npr. f.(?) 1513. 9-

]yb (arab.) verfluchen; Act. und Pass.

\yb NA 84A6,9.

Vtyb ar nom. ter. 3a 1762.

K^nD1? ar AeTtxivn<;(?) 23 c,.

ypb NA npr. f. 84A2.

0 AR Abkrzung 22Bbj.
D PA < p 35Gb,.

nKD NA hundert 84 A- ; pnso NA zwei

hundert 296,5.
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&SQ AR Pael e*udYeuo*e 66D.

]l (pn ?) ar vgl. 256U.

pSinD AR (pers.) npr. m. 66D.

K"7K1D PA npr. m. 133D.

?niD vgl. bT.

niD Perf. 3 sing. m. n^D NA 296,4.
KnD aufschlagen; Perf. 3 pl. 1nD AR

3a,sf.
nDnD AR (he) npr. m. 7830.
DD PA Abkrzung 35 G b, .

KYD ""an pa nom. gentis 35 Gb.

PD ar Melitene 3a7.

*\bti ar Knig 3 f.; man "]b NA 29227;

c. suff. 3 smg. na*?D ar 4b3; pl. p*?D

AR 3a5; st. emph. *o*?D AR 3a9, ,6;

ni3*?D(?) na Knigtmer 297,0;

nai"?D ar (he) 7832; Haphel c. suff.

1 sing, na-jon ar 3a3; vgl. auch 3a,3.

7n~n?D pa nom. div. 153D 154E 155 G.

Y_n7D AR (he) npr. m. 23Cs.
Kni^D PA npr. m. 141 S.

)D 1. AR^^3a,4 4b,8f; compar. 3a,0.

)D 2. AR wer 4bl6ff.; NA 84A7ff.; 1 p

AR 64 B2.

miiD vgl. miaonap; viiao vgl. viiaDD-'n.

KtfiD na (he) npr. m. 88D.

nyyo PA npr. f. 141R.

IDyD na npr. m. 27 14.

PD PA npr. m. Ka, .

KiyD PA npr. m. i5oAq.

nyD AR npr.(?) 300B3.
n7SD PA npr. m. 137, ,.

YJD vgl. nix.

*p PA npr. m. vgl. 142,5.

TPpD PA npr. m. 142U.

KnD Herr; c. suff. 2 sing. m. *JnD AR

22Ba2; n-a no na 87C 88E; c.

suff. 3 smg. m. nnvano pa i4oRa;

by no na 84A7.

)1DnnD ar November 14 F.

PD vgl. pD.

K^?pnD PA Marcellus 148AI Am isoAq.

WD PA npr. f. 138 M.

nttS>D ar (babyl.) npr. m. 16 R.

ntPD AR l 15 N 2oAa4.
bVlti AR npr. m. 25 D4 I232; PA 307.

nD vgl. 2028ff. 206*.

nnnD AR Mithra 66 D.

nnDnnD AR (pers.) npr. m. I292a.

21 vgl. 197 14 Z. 25.

|nK"ini ar (babyl.) npr. m. 14 G.

K^'ini pa npr. m. 146Ada.

"ini ar npr. m. 128R3.
ntPliK-ini AR (babyl.) npr. m. 63 A4.
nni AR (he) npr. m. I233.

mi dd nn^a pa 30, .

?n"nii pa npr. m. 141 S; f?3na pa 134 F.

KDnni(?) ar vgl. 2624.
?n"Yi AR (babyl.) npr. m. 14,.

)1i^i AR Bedeutung? 25 D8.

KDi PA npr. m. 2762.

Dyi vgl. Dp*?.

KSi AR npr. 127 P.

VDi NA npr. m. 268,7 .

KfiPi PA Grabmal 30, ; losa NA (arab.)

29223. Vgl. auch p. 291.

Kn^i AR Standbild 3 a, 4bX4IIgf.; pl.

st. c. ^"Sa NA 88E. Vgl. auch p. 295.

YSi na vgl. p. 295.

*)2ttD NA vgl. 27025.

n'jnSi PA npr. m. 35 G.

"Jini vgl. ^anann.

Dpni PA Napxaioc, 148Am,.

Kfc^i 1. erheben; Imperf. 1 sing. BM

ar 3axx 4b27.
Kt^i 2. pa npr.m. 1 44 A a. Vgl. auch Da.

YIDfcPi NA npr. f. 2692, .

Jini AR (he) npr. m. 258^.

jni geben; Imperf. 3 sing. m. c. suff.

3 sing. m. '"nana"' ar i2o9; 1 sing, c-

suff. 3 sing. m. naana ar i2o5.
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)ni NA (he) npr. m. 88D.

Kini AR npr. m. 25 D6.

D und V in NA und PA 276 f.

D Abkrzung von nD 300,9.

nKD st. c. nD AR Pachtabgabe 13

14G 15K, O.

KinD pa npr. m. 262S.

niD naDD vgl. 247U.

n3D AR npr. m. 66D.

VBnD (veno?) si npr. m. 277.

)1D AR Syene 2571.

nnnD NA npr. m. (?) 29422.

)VD na// 2g6I4.
i^XaCO nom. div. 247 264 f.

KiyD pa npr. m. i4o2.

KB^D AR Schwertmacher (?) 25 D6.

}.y*e*s nom. div. vgl. 264 f.

nDD vgl. 298 m.

HiD AR Bedeutung? 22Ba3.
niD hassen; n^aD AR 64 B3.

nyo pa vgl. 2763.

nyo w? 197 13.
nDD pBD*? AR 22Ba3; ,|nE)D(?) .

300,6.

in^nD PA npr. m. 33 A5.
rsnD vgl. veno.

nnJJ(?) \napi ar 2oAa3.

CK'nny na npr. m. 276,5.

Ki^nny na npr. m. 268,7 .

miiD-nny na npr. m. 84 a3.

nmoynny pa npr. m. 148Ak.

*rftx nnny na 2787 .

Tin^Viy pa nom. div. 153 D 154

I55G.

ny_AR bis 64BX.

piy AR Vgl. 8.

my (jr\yl) ar vgl. 23 c6.

py AR Zeit 23C3.

niy PA npr. m. 30s.

KYiy PA und 'Aoueiooivn.'; 2625.

''Diy PA npr. m. i55n-

nity AR npr. m. 23 C-
.

Ifty PA nom. div. 92,5.

nnty Ring; c. suff. 3 sing. m. n^natp
AR

23 c7.

nty NA (he) npr. m. 27 12.

1Yy NA npr. m. 87C,.

\y Auge; *}*yb AR vor 127 P.

Yy Pael verndern; Imperf. 3 sing. m.

Vy NA 84 A9.

nnny AR npr. m. 22Ba6.

nny? vgl. 65.

by AR gegen 3a9; zur
Last 13 C; c.suff

2 sing. m. yby AR 3a,s; c. suff. 1 sing.

<by ar 3a4; nao *by na 84 a9.

KD"7y "HD NA Herr der Welt 84A-.

D^y D^p AR Diener 14G.

Dy mit; c. suft. 2 sing. m. -[y AR 3 a,4 ;

c. suff. 1 sing. ""Dp AR 3a3.

IDy NA npr. m. 276,3.

p^y Haphel tief machen; 3 pl. IpDpni

AR 3axo. Vgl. auch:

pDy AR nom. ter. 3a6.

)yn ar nun 2iAbx 22Bb6 i2o5; npai

AR 23 C3.

niy antworten; Imperf. 3 sing.m. c.suff.

1 sing, "aap'-l AR 3aXI; nap AR 3a2

vgl. 6 ob.

tiy AR Ziege 23 Cs.

syDSniy AR (gypt.) npr. m. 20Aa.

niy, l7Kn',nniy ar nomm. div. 246f.

lY'niy AR nom. div. 24735.

niKnsy na npr. f. 26922.

py Holz; pl. PP AR 2lAb3.

nny vgl. nnp.

nt?y ar zehn 3 a5 ; nnwp ar vgl.

25 12.

"_nn"ny AR npr. m. 22Ba4.

Wny PA npr. m. 141 S.

I nny AR vermehren 79,9.

22
*
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D AR Abkrzung von ab 25 D.

si1KD AR (gypt.) Monat I3i35.

innS NA npr. m. 29223.

"DK'iDS AR npr. m. 114,.

HDDS AR npr. m. 114,.

'S na arab. g in 84 a4.

"Ji^S ar TtivaS 23 C8.

Y"7l^S AR (he) npr. m. 25825.
nni/-s AR 103 Aha.

lyns vgl. "pDnap.

niD ar 103 Aha; nas*? -\y .

DDpiD ar npr. m. ii4Bk.

IDiD AR npr. m. 22322.

pDS AR i27Q3.
DnD AR Portion 250m.

ynD bezahlen; Part. pass. pma AR 13 ff.

t?nS 1. trennen; Part. act. p ^b na

DD" NA 268,9.

uns 2. AR /?jj<? 4b2.

K'HtPS AR Pisidier 103 Aha, .

nnS ffnen; Imperf. 3 sing. m. c. suff.

3 sing. m. nrnia*1 na 84A8.

*piD, Ksns, Dnso)ns ar 250m.

in2J? nsn ar 64 B2.

YS 1. vgl. mra.

niS 2. nsD ar Wall 3a 9, IS.

psS (?p'S?) PA npr. m. 309.

j^ vgl. pD1?.

ly'JS NA npr. m. 29,4.
D"7S DD13 na vgl. 293 unt.

yiS = arab. 5^-0 machen; Perf. 3 sing.

m. c. suff. 3 sing. m. npas na 84Ax.

KnDS AR Schssel 23 C8.

TirbES, K^DS AR (he) npr. m. 25824.

np AR Ma I222 .

nnp map (map?) na 84 A, 86B4;

map1? (map1?) 84A7.

Dnp ar vor 4bx3 15 P.

Yp AR nom. ter. 3ag.

Dip stehen; Perf. 3 sing. m. Dp AR 3 a3.

nplp pa npr. m. 147 Ag I483.

Ki^p, liy NA npr. m. 2783.

KDD*?p pa KdWiOTO? 148 AI Am.

Kip ar Schafe i84.

]^p PA Monat 146Ad .

KDtyp NA npr. m. 2795.

1 ar als Abkrzung in den Papyri 75 f.

25 12.

nnn an pa gro 152A; an pawtya

AR 64 B3; n3n arMeister 103 Aha, ;

st. c. [^Jn sn ar 66D ; un na (arab.)

Tpoqpeuc. 29225; f. nn*? nsn na 292

ob. Vgl. auch:

Knn NA npr. m. 'Padvn? 263 n.

*?Knn NA npr. m. 295 u.

nnn naunD PA sein Erzieher i4o32.

JK^n^nn NA npr. m. 27ox8 .

Jin Fu; pl. ,l?an vinns AR zum zweiten

Mal 258X3; c.suff. 2 sing. m. T't?an(?)

AR 127 Q.

"pn AR npr. m. 2571.

Din Haphel erheben; Perf. 3 pl. IDnni

AR 3aI0.

sDin pa npr. f. 1552.

KntnD ar Thiasos i2o3; ntot nnap nno

na 278,.

Dnn Part. pass. D'nn ar pa liebend

255nf-

p pnn AR pa abtreten 79 ,6 f.

Dn AR (babyl.) npr. m. 14 H.

nnn AR Streitwagen 4b2.

*7K"nnn nom. div. i97t5,7.

^n PA npr. m. 132A.

l^ AR nom. div. 26o,9.

ptTDn AR (babyl.) npr. m. 14 H.

7in AR nom. urbis 64 Bx.

7K&n pa npr. m. 132 a.

KSn, ISn, ISnK nom. div. 9i26.

niSn na npr. m. 293^.
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B? und D in NA und PA 276 f.

AR Abkrzung fr *?pc 16 S.

Kt? AR in den Papyri 252 n.

7IK AR (he) npr. m. 25D,,.

YnKt? NA Rest 87 C,.

lYnty NA npr. m. 299.

nynC AR sieben 3a8.

''nn AR (he) npr. m. 25D3f.

Von si vgl. van.

Di"! *33 (DDP ?) NA nom. gent. 2683, .

nnt? AR Mondgott 4b2( 64 B3.

pK"l AR (babyl.) npr. m. 63A7.

Y Mauer; "W AR 3a,0; niw AR 3aJ?.

VFVl AR (babyl.) npr. m. 17 V.

an DflBO AR (phn.?) vgl. 8o26.

10VI AR Urkunde 12 ff.

nn'W AR npr. m. 258^.
KY (TP?) na vgl. 8823f.
KD"1 AR npr. m. 13 D.

WVJ machen; Perf. 3 sing. m. DP AR 3 a, ;

1 sing. nDB* AR 4bI3; c. suff. 3 sing.

nna ar 4 b6 ; 3 pl. idi ar 3 a9 .

NY vgl. TP.

mnty AR npr. m. 15P.

DI1? pa npr. f. i49Aoa.

VXSkfti AR (he) npr. m. 8o30.

ThV) senden; Perf. 1 sing. Thv AR

23 C4; Imperf. 3 sing. m. nbw AR

4b2I; Imprt. ni> AR 22Bb.

*bvt na npr. m. 89 F 2771 293,0-

KD*? PA npr. f. 145 Ab.

]tibVf PA npr. m. 148 AI Am.

nD1? PA npr. f. 146Ada 151 Av.

]W>bVJ AR (he) npr. f. 250,5.
D AR Name 53; DB>3 AR 792, 300A,;

c. suff. 1 sing. ,Dt3 AR 22Bb4.
"?KD AR nom. ter. 3 a7 .

n"Dt? ar npr. m. 98 Ja, .

pD ar Himmel 4 b2s . Vgl. auch

pD"?P3.
DD vgl. unv.

JiyD NA (he) npr.m. 296 f. ; PA 34 Ca D.

DYD AR npr. m. 1 13 Bf.

D AR Sonnengott 4 b24 64 B4 19725

D AR npr. m. 186C.

Kit? Pael verndern; Imperf. 3 sing. m.

XW NA 84A7.

-SK"nK"itP AR (babyl.) npr. m. I28R2.

pt^ (?) na AR 23 C6.

yyvj yv ar 23C6; yyv na 2944.

pyty AR Gerste 14 F 15 LP.

IDny NA npr. m. 2782, .

bpVf AR in den Papyri 250 f.

]pVl PA npr. m. 136 J .

H rnnt' na = ^f^*.>? 27020.

Von (Von?) SI npr. m. 2773.

n Wurzel; c. suff. 3 sing. nw[n] AR

4b28-

fn NA sechzig 84 A5.

inpKH(?) NA npr. m. 90 H.

KnKn AR Lamm 255^.

nnn vgl. nnn.

IDinn ar npr. m. 1042.

Dnn AR Bedeutung? 23 C6.

mn AR wiederum 22Ba5.

Kln pa npr. m. 136 Ja.

Kmn PA Stier 153D.

Dinn AR Grenze 646,.

nn ar 127 q4.

,niiD"D,,n NA npr. m. 27o32 .

KyDTl pa npr. m. 150AP.

KYn PA erbittlich 33 a3.

KDn PA npr. f. 147 Af; AR vgl. 23^.

tIDn NA/// 84A6.

"iDn AR Bedeutung? I3i27.

YiDn NA npr. f. 293^.

nDn Dattel; pl. pDn AR 12 B 16 R.

nin AR hier 64 B,.

min na st.^ 292,7.

nDDn AR npr. 298m.

"Dnnn AR npr. m. 103Aha, .
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nnn (nnn?) na nom. div. 26935.
Itmnn AR (pers.) npr. m. 1055.

I^nn NA zwei 84 A6.

niDnnn, KiDnnn ar npr.m. 103Aha,

pn PA Oktober 149Ao.

pin AR (babyl.) npr. m. 15 M.

B. Sdsemitisch.

Li = lihjanisch ; Ml = minisch ; SB = sabisch ; TH = thamudenisch ;

sf = safatenisch

7K"1K mi npr. m. 273, .

PlK Bruder; c. suff. 3 sing. m. Pn Ml

2o8i2 .

DYK Ml npr. m. 2734.

nnr^K Mi npr. m. 273, .

I^pi l?P3 npD"?K SB nom. div. 266 B.

DK Mutter; c. suff. 3 sing. m. PD Ml

2o8x,; Gen. P.nD mi 2o8,0.

niDK Ml anvertrautes Gut 2o8,2f.

)K th ich 852, .

DK vgl. Dan.

nnnK nom. div. 269^.

2 in; c. suff. 3 sing. P3(?) Mi 211 u.

jmnn SB Kamelin 266B4; c. suff. 3 sing.

m. innnss sb B5.

ni-7n(?) sb vgl. 265 f.

p 1. Sohn; c. suff. 3 sing. m. n33 Li

27i33; n33 th Tochter 8s2\-

p 2. Ml von 2o84,7; c. suff. 3 sing.

P33(?) MI 2088.

*?yn Li npr. m. 216 C. Vgl. auch npD1?
und *?p3na.

YnT, p'-an mi vgl. 212 ob.

pH Ml nom. urb. 2732.

T pron. dem. nnn li 271^; dual ,:i(?)

Li 216 C.

pnn SB Gold 266B.

in 1. MI da 2o82, 9; pa 2o84, .

p2. MI=^,}? 2747.

Kin MI npr. m. 2746.

DKin Li npr. m. 27i27.

nl nom. div. mi 2743; SB 267 E; Li

27I32; D3DT SB 267D; n^'T ? MI

vgl. 212 ob. Vgl. auch int, niDn,

ninsp.

pm Haphal darbringen; Pf. pl.'ipmn

LI 2722.

nni geben; Imperf. 3 sing. f. c. suff.

3 sing. m. P3.nn Mi 2o8I0. Vgl. auch:

?K"nni Ml npr. m. 2745.

pm Ml npr. m. 2101.

n*?1 Kinder; c. suff. 3 sing. m. Pn"?l Ml

208,.

|-?yiK *?P3 npD1? SB 266B.

KS1 Ml Bedeutung? 2o83; f. nB1 Mi

208
9.

?K"np1 SB npr. m. 266 u.

MI Monat; nnni3 mi 2733; pl. fr\

mi 274 io-

prl Saphal sicher stellen pnip Mi

208.

nrnt Li npr. m. 272,.

mn nnon Li vgL 217 u.

pn Ml lebendig 2o8,3 .

"jnK, ^nK Mi 2o82f.; vgl. 209 275 u.

ni'Dn SB npr. m. 267 C.

nsn nnann mi 2o8,2 .

Dnn pnn Mi nom. div. 249, 26o20;

f^thCF0 id. 249 ob.
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inn II. zurcklassen; Perf. 3 sing. f.

nann mi 208,,; V. zurckgelassen

werden; Perf. 3 sing. m. innn MI

208,,.

nKDn Mi Bue 274r

DYn Mi 208 io.

K*?np mi 2o89.

pbf\ I. MI 208,3.

pbfi 2. SF npr. m. 27723.

Ijjn nonD Mi Geschenk 2o84.

pnn MI Jahre 274 io.

p MI 208,3.
YD mi 2o87.
nSiDn Mi Monat 2733.

)itD jan mi 2085.

Y T3 Mi durch(?) 208, .

nD*1 Ml npr. m. 2083.

PD^n mi cogn. 273 2 .

3 Mi Prpos. 208 3.

nnn nnaan mi 273 4.

"O MI 208
9 Vgl. 212 U.

nnn, pnn mi 2o82ff. vgl. 2091:

nnn schreiben; Pass. ansa LI 217 C.

Li npr. m. 27i27-

fn? Li nom. gent. 27i27.

"p1? mi 2o82 vgl. 209 u.

fpb th npr. f. 852X.

n?KlD mi npr. m. 133 ,3.

YD sterben; Perf. 3 sing. m. niD Mi

2732 ; f. nniD mi 208 ,,; pio mi toi

208
,3.

n^Dn MI cogn. 274 y.

ynb n^>D li 2;i27.

niD vgl. naonsp.

*ID MI 2o82 vgl. 2IO,7.

B. Sdsemitisch. 3l9

I KnD Li (aram.) Herr; c. suff. 3 sing.
m.

nnD*7 214 B.

pnij sb aus Negrn 265 A.

Kni mi 208,, vgl. 209 ob.

ni Ml 2o8,0, vgl. 2133.

nnni Ml nom. div. 274 7.

YSi Mi npr. f. 2o8I0f.

\ Si Grabmal SB 265A; Ml 273i-

; psi mi 208..

*?pi II verndern; Imperf. 3 sing. m.

bpvi mi 274 9.

tynni Li (aram.) npr. m. 216C.

j DVD li npr. m. 272,, 4.

pPMl 208 ,0.

nyvgi. 2763.

, pn stehlen Mi 2o84; Nom. ppnp Mi

j 2o86 f.

nnP li (aram.) machte 214 B.

nrnny li npr. m. 27ijt.

niD'nny th npr. m. 85 2I.

I Yy ns"1? mi 2085 vgl. 2ii9.

nsn^y Li npr. m. 214 B.

^Dy Ml npr. m. 2o8+, 7.

noy 1. MI Zeitdauer 274 4.

1 nDy 2. Li npr. m. 214B.

\y Ml 2o86, vgl. 2ii32.

ixy , pzy mi 2o87 f. , vgl. 21 1 f.

jpnyn mi cogn. 2734.

nnny nom. div. 261 22.

nnj^n li cogn. div. 2727.

D^yn Li der Sklave 272,.

noS MI 2086l Vgl. 21123.

"?ns T ^3B LI 27I32, Vgl. 272,0.

ans n-ona li 21 4B 2727; "DTDna

li 217D; nnens li 2i6io. Vgl. 215 f.

Dns mi 2o86.
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7K"pn2J sb npr. m. 265 A.

JD^n Li das Bild2ji26.

n^S Li 2725 vgl. Z. 19 ff.

yiSn Li der Werkmeister 214B.

ns vgl. nsnty.

pnp mi das Grab 274 9.

ji^p SB nom. div. 22l8.

sip Ml Besitz 208
12.

np, )inp Ml 2o86, 8, vgl. 211 f.

Kl mi Haupt 2o89.

yin mi npr. m. 2o8I2.

Dyn Mi 208,, vgl. 209 ob.

ISn, ^n th nom. div. 91.

]WV? mi der Schutzgott 208, z.

^n Ml Konjunktion 2o83.
nSK MI Geschenke 2o89.

yn Bewsserungsanlage (?) ;

3 sing. Ppnp Mi 208
5

.

c. suff.

Afdpn. 9o3.

Alilov 90,5.

'AXiXdx 91.

"AXoupoc., "AXwpo<; 5 m.

'A\xaibauo<; i649.

"Aubri 90,.

'Apiapauvei(a?) 6625.

dpXKppdxujp 3027 .

'AeiudG 261
2.

"Arpa 911.

Bai i6o,5.

Babbei^ 138 N.

Bapadueo-; 302?.

TabipaSou 292^.

TeBa i5932.

reopf({ou) i8ii0.

riaKUJv 263 ,4.

An.un.Tpiov i8i3,.
Aiobduou i642j.

AiXuto? I42S
A Aouadpa 89 F.

Eiapo? oox3.

Eiaaoc(?) 90,4.

f'EXeaZdpou 5 iE.

i'EXiaZep.. 51 J.

'EXieZpo^ 51 E.

C. Griechisch.

'EXiov 26o7, ,4.

'EXiadri 51 D.

"Epae i593x.

'Eauouvo*; 26o,4.

EKXelboju] 164 ,.

Zab 191,.

Zeibdva? 191, 262S.

Oavounvjv 29229.

[0e](pavTo[g] i6o3.

! Kaooidvr|<; 262S.

| Kvxnv i9i26.

Kpiaitoq i642().

Aeueic; 51 F.

MaY[aq>^p]vou 6623.

iixdfevae 6626-

Mapidun, 5o25.

Mdexoq 9o,6.

Mau^Xa, Mau^Xou 133 17
f.

Mi0pr| 6627.

Mupivoq 1632,.

NeiKrj I9i26-

oapeyaGocX?) 29i3I.

oX; 642 .

OXdn (06^n?)9o,.

'OpordXT 90 ff.

'Oa 1645.

Oupauouaaic,, Oirpauo-

aic. io52,.

TTdirirou i64t.

Padvrn; 262S.

PdueiXXo; 3023.

Paoudou 90I?.

laYdpio? 6622.

Zyxouv 26o,4.

Zdpeiboq 90- .

Zeiuiuj 24720

I^n 234.

ZepYiou i832.

Irifa^a 2479.

Irmnvov 247,3.

Iiua 2479.

ZoXX^ou 2922s-

ZuueTOXuj 2472t) 263'.

Zuuuaxouv 263,5.

TapKu-, TapKO-, TpoKO-

10423

T^pnmc, Tpt'niuK; io59.
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TpOCpCU? 29228-

TpOqpwv 51 G.

<t>lpou 29228-

OiXTomeaibat 3029.

Xabp; 1645.

[Xai?]pdvou i6o4.

XoatXae 909.

diKUuopov i8i3i

Sachregister.

Abydos in gypten 93fr.

Achiqarroman 253fr.

Adler mit Kranz l88f.

Ahnenreihe, lange bei einem Punier 282.

Ajo (Dorf) 181 20.

Alexandria, jdische Grber 49^

Allt, ihr Bild? I5220.

Altre vor Bildwerken 293 f.

Althebrische Schrift 37f.

Aradus, Mnzen in er-Restan 177.

Aramer 2f. 6f. 202f.

Aramisch der Papyri 82.

Arethusa 176.

Arzawa 204.

Asurnasirpal, Inschriften von ihm 184L

A- 168.

Btyl 246f.

Baum, heiliger 117.

Teil Bise 165 f.

Briefstil, aramischer 252.

Br-Rkb, dessen Bauten 2l8f.

B serin (Dorf) 180.

Chetitisches i75f. 203ff.

Dagon, sein Tempel in Ziane 62.

Der Ba'albe (Dorf) 163.

Dionysos 91 f.

Dolmen i7off.

Duale in Wnschen und Gren 215 f.

Dusares gif. 269 ob.

Elephantine 7off. 238fr.

Flschungen i8f. 5323fr. 67 f. 1520b.
Flachsbau in Palstina 4of.

Gadima von Tanh 292L

Geldwerte in den Papyri von Elephan
tine 75 f. 251.

Gtter, gyptische und phnizische in

den Krugaufschriften 259.

Grber und Grabsteine bei den Se

miten 291.

Lidzbarski, Ephemeris III

Guirlande aufGrabsteinen in Syrien 158.

Hamah 182 f.

Harb-Nafse (Dorf) 16511.

Heliopolis Syriae 302.

Herakles 284m.

Himmelsgott 6m.

Homs 157fr.

Hrnerkrone 196m.

Isis in Petra 276.

Juden in Elephantine 238fr.

Jupiter Heliopolitanus 188.

Kaimanu (Stern) 26221.

Kalender, hebrischer 36 fr. 279 f.; sy

rischer und gyptischer 73 f.

Kefar-B (Dorf) i65XI.

Kleinasiatisches I04f. 114 I92 ff 223-

Krughenkel aus Palstina 44 f.

Kuppelhuser in Syrien 165.

Labrys 15222.

Landwirtschaft in Palstina 42 f.

Lwe und Hirsch 35s.

Lycisches 2o5f.

Madin-Slih 267fr.

Massinissa 287 ob.

maier sacrorum 585.

Milet, Nabater daselbst 89 297.

Mitani 203 f.

Mithras in Kleinasien 66 f.

Nabaterreich, dessen letzter Knig

295 f.

Neujahr, syrisches 7 3 f.

el-'Ol 271 ff. 296.

Opferszene, auf einer palmyrenischen
Tessera 15224.

rdek-burnu 192.

Osiris in Abydos 95.

Ossuarien 50 f.

Ostraka 19fr. 63 119fr. 255 f. 298 fr.

Paphos, Astarte von 53 f.

23
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Papyri 69 fr. 127 ff. 238 fr.

Petra 275fr.

Phnizisches bei den Aramern 2 f.

222 ff.

Teil Qartal I7934.

Rabbel, der letzte Nabaterknig (?)

295 f-

el-Ragar (Dorf) l68f.

Rebe auf Bildern 161.

er-Restan 176 fr.

Rosette auf Grabsteinen 158.

Rud und 'OpordXr 91 f.

Sardinien, punische Funde 281 ff.

Sethostempel in Abydos 95.

Siegel 45 f. 67ff. i86f. 279 298.

Sonnenuhr 87 f.

Standarten 118.

Stier, mit Sonne und Mond kombiniert

153 f.

Stierkopf 161 f.

Susa, jdische Alabastra 47 f-

Syllaios 89 297.

Tarku, der kleinasiatische Gott 104.

Tesserae 34fr. 152fr.

Tisnin (Dorf) 170 f.

Tomi, Palmyrener daselbst 29.

Umm-Sersuh (Dorf) 166 f.

Waffen auf assyrischen Darstellungen

230 f.

Zebu in Syrien 188.

Zendschirli, dessen Bauten und In

schriften 218 f.

Zodiakalbilder auf palmyrenischen
Tesserae 154.

27. 12. i5.
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